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Vorbemerkung 

(1) Der Wandel der B e r u f s s t r u k t u r , a l s Problem g e s e l l s c h a f t 
l i c h e r Entwicklung wie a l s Alltagsproblem der B e r u f s p r a k t i 
ker v i e l d i s k u t i e r t , i s t systematisch und zusammenhängend 
nur sehr schwer zu erfassen, zu erklären und zu pr o g n o s t i 
z i e r e n . Weder stehen Daten i n dem Maß und i n der D i f f e r e n 
z i e r t h e i t zur Verfügung wie s i e a l s Grundlagen notwendig 
wären, noch s i n d die verschiedenen - v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n , 
b e t r i e b l i c h e n , technisch-organisatorischen - Einflußfaktoren 
auf diesen Wandel i n ihrem Zusammenhang e r f o r s c h t . A l l e Aus
sagen und Annahmen müssen s i c h deshalb auf eine Kombination 
von groben Modellvorstellungen, bruchstückhaften s t a t i s t i 
schen Daten, e i n z e l b e t r i e b l i c h e n Studien oder Untersuchungen 
von Branchen, auf Erfahrungen und nur i n d i r e k t i n t e r p r e t i e r 
bare Unterlagen stützen. 

(2) Würde man s i c h a l l e r d i n g s darauf beschränken, l e d i g l i c h 
die d e r z e i t absehbaren Entwicklungen und Veränderungen auf
zuzeigen, so würde dies n i c h t nur eine Vereinfachung, sondern 
auch eine Täuschung bedeuten: E r s t , wenn k l a r g e l e g t w i r d , 
welche Einflußfaktoren wirksam sind und vor allem, wie wenig 
man über diese Einflußfaktoren und i h r e n wechselseitigen 
Zusammenhang w i r k l i c h weiß, kann man die Aussagen über den 
Wandel der Be r u f s s t r u k t u r h i e r , aber auch g e n e r e l l b e u r t e i l e n . 

(3) Im folgenden i s t es deshalb unerläßlich, mit ei n i g e n 
("theoretischen") Ausführungen zu beginnen, die die Einfluß
faktoren s k i z z i e r e n und i h r e n Zusammenhang m o d e l l a r t i g dar
s t e l l e n . Die Wissenschaft a r b e i t e t h i e r noch mit sehr groben, 
vereinfachenden Überlegungen, und es s o l l e n diese "Schwach
s t e l l e n " n i c h t v e r t u s c h t , sondern gerade klargemacht werden. 
Es geht zunächst nicht um die Dars t e l l u n g z w e i f e l h a f t e r 
"Ergebnisse", sondern darum, dem P r a k t i k e r einen E i n b l i c k 
i n den Zusammenhang des Entwicklungsprozesses der Berufsstruk
t u r zu geben. 
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(4) Dies i s t umso notwendiger, a l s der Wandel der Berufs
s t r u k t u r j a k e i n "naturwüchsiger", durch den "technischen 
F o r t s c h r i t t " oder was immer det e r m i n i e r t e r Prozeß i s t , son
dern e i n steuerbarer und - im H i n b l i c k auf den arbeitenden 
Menschen i n unserer G e s e l l s c h a f t - steuerungsbedürftiger Prozeß. 
Das bedeutet methodisch, daß e i n Erklärungsmodell und e i n 
darauf aufbauendes Prognosemodell (das k e i n Gegenstand d i e 
ser A r b e i t i s t ) nicht genügt. Vielmehr müßten die j e w e i l i g e n 
"machbaren", d.h. (im allgemeinsten Sinne) p o l i t i s c h setzbaren 
Z i e l e und Interventionen bekannt s e i n , um künftige Entwicklun
gen voraussehen zu können. 

(5) Im K a p i t e l 1 wird versucht, die möglichen Einflußfaktoren 
auf den Wandel der Be r u f s s t r u k t u r und ihrem Zusammenhang mo
d e l l a r t i g aufzuzeigen, dabei die Steuerbarkeit der Faktoren 
zu v e r d e u t l i c h e n und schließlich daraus auf die Probleme der 
Analyse der Beru f s s t r u k t u r zu f o l g e r n . 

K a p i t e l 2 befaßt s i c h auf der Grundlage des s k i z z i e r t e n Mo
d e l l s mit der Entwicklung der B e r u f s s t r u k t u r i n einer wach
senden W i r t s c h a f t , d.h. unter den Bedingungen des t e c h n i 
schen F o r t s c h r i t t s und ständigen Veränderungen der Nachfrage 
nach Gütern und Diensten. 

K a p i t e l 3 umreißt die Probleme b e i der Erfassung der notwen
digen Daten und b e i der Prognose. Auf die S c h w i e r i g k e i t , 
den "technischen F o r t s c h r i t t " mit H i l f e einfacher Meßgrößen 
(wie im K a p i t e l 2 der Produktivität) zu erfassen, wird ver
wiesen, und es wird e i n t h e o r e t i s c h e r Ansatz s k i z z i e r t , 
der es später erlauben s o l l t e , die Einflüsse technisch-orga
n i s a t o r i s c h e r Entwicklungen auf die Be r u f s s t r u k t u r besser 
i n den G r i f f zu bekommen. 

K a p i t e l 4 g i b t eine Übersicht über die d e r z e i t absehbaren 
konkreten Veränderungen der B e r u f s s t r u k t u r , wobei aufgrund 
mangelnder Unterlagen und unzureichender Ausarbeitung des 
Modells l e t z t e r e s nur p a r t i e l l berücksichtigt werden kann. 
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Darstellungsform und Umfang dieses K a p i t e l s ergeben s i c h 
zwangsläufig aus dem vorliegenden M a t e r i a l . 

Das l e t z t e K a p i t e l (5) z i e h t e i nige allgemeine Folgerungen 
auf Probleme der Ausbildung, der Mobilität und der Rekru
t i e r u n g von Arbeitskräften. 

Die vorgelegte A r b e i t b a s i e r t i n wesentlichen T e i l e n auf 
Überlegungen, Arb e i t s p a p i e r e n , Studien und Veröffentlichun
gen aus dem I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung 
e.V. München, das unter der Leitung von Prof.Dr. Burkart 
Lutz s t e h t . Die Autoren, die M i t a r b e i t e r dieses I n s t i t u t s 
s i n d , z i t i e r e n diese A r b e i t e n , soweit s i e veröffentlicht 
s i n d , i n den L i t e r a t u r h i n w e i s e n , nehmen aber - außer b e i 
di r e k t e n Z i t a t e n - n i c h t im einzelnen Bezug darauf. 
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1. Einflußfaktoren auf den Wandel der Beruf s s t r u k t u r 

1.2 Grundlagen eines sozio-ökonomischen Modells 

Die Veränderung der A r b e i t s p l a t z - und Beruf s s t r u k t u r 
einer V o l k s w i r t s c h a f t i s t vor allem von d r e i Bedingungen 
und Prozessen abhängig: 

(1) der technisch-organisatorischen Veränderung von Pro
duktionsprozessen, denen die einzelnen Tätigkeiten 
zugeordnet s i n d ; 

(2) der Veränderung der Z i e l e w i r t s c h a f t l i c h e r Betätigung, 
also der Nachfrage nach Gütern und Diensten; 

(3) der Veränderung bestimmter, im weitesten Sinne " g e s e l l 
s c h a f t l i c h e r " Bedingungen, die für den Wandel der 
Tätigkeitsstruktur relevant s i n d . Diese Bedingungen sollen zunächst abstrakt umrissen werden. Sie werden unten 
eingehender behandelt. 

Wir wollen uns im folgenden auf k e i n e r l e i f o r m a l i s t i s c h e 
Diskussionen um die Angemessenheit des B e r u f s b e g r i f f e s 
e i n l a s s e n und diesen B e g r i f f im folgenden ganz u n r e f l e k -
t i e r t gebrauchen: Wir reden - soweit n i c h t anders erwähnt 
a l t e r n a t i v von "Beruf" und von "Tätigkeit", wenn wir das 
Tun von Menschen i n ihrem A r b e i t s b e r e i c h meinen. 
Damit wollen wir a l l e r d i n g s keineswegs die herkömmliche 
B e g r i f f s b i l d u n g a l s s i n n v o l l akzeptieren; i n einem e i n z i 
gen Abschnitt (s.u. 3 .3) legen wir die Skizze zu einem 
theoretischen Konzept der techn i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Entwicklung dar, die unseren Standpunkt zu dieser Frage 
umreißt. E i n Durchziehen unserer B e g r i f f e (die noch 
einmal im Abschnitt 5 .2 aufgenommen werden) hätte jedoch 
i n diesem s p e z i e l l e n Zusammenhang umfassenderer Erläute
rungen bedurft und die Darstellung erschwert. 
Der gegenwärtige Stand der Diskussion des B e r u f s b e g r i f f e s 
dem wir weitgehend n i c h t f o l g e n , f i n d e t s i c h z.B. i n : 
F. M o l l e , D e f i n i t i o n s f r a g e n der Berufsforschung, i n den 
M i t t e i l u n g e n des I n s t i t u t s für Arbeitsmarkt- und Berufs
forschung, Erlangen (BAVAV), 1968 Nr. 3 , S.148 f f , und 
i n der dort angegebenen L i t e r a t u r . 
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Zu (1): Da "Produktion" im Sinne der E r s t e l l u n g von Gütern 
und Diensten n i c h t von Menschen bzw. menschlicher A r b e i t 
a l l e i n g e l e i s t e t w i r d , i s t der Ein s a t z menschlicher A r b e i t 
i n Produktionsprozessen q u a l i t a t i v und q u a n t i t a t i v p r i n 
z i p i e l l v a r i a b e l . In dem Maß, i n dem der Ei n s a t z der übri
gen "Produktionsfaktoren" verändert wird, wird auch die Art 
und der A n t e i l der, einzelnen Produktionsprozessen zuge
ordneten menschlichen A r b e i t verändert. Der Bereich dieser 
"anderen Produktionsfaktoren" wird mit dem B e g r i f f der 
technisch-organisatorischen Struktur erfaßt. Dieser bezieht 
s i c h sowohl auf Veränderungen der technischen M i t t e l und 
die Anwendung neuer technischer Verfahren, wie auch auf 
Veränderungen der organisatorischen Verhältnisse - S p e z i a l i 
sierung, A r b e i t s t e i l u n g , Kooperation, Hierarchie e t c . - i n 
j e w e i l s verschiedenen Produktionsprozessen. Technologie 
und Organisierung stehen dabei i n einem je nach b e t r i e b l i c h e m 
Produktionsprozeß s p e z i f i s c h e n Zusammenhang. 

Beide Arten der Veränderung te c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r 
Strukturen werden mit einem gemeinsamen - h i e r w e r t f r e i 
gemachten - B e g r i f f bezeichnet: technischer F o r t s c h r i t t . 

Die t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Struktur k o n d i t i o n i e r t die 
Art der menschlichen A r b e i t im Produktionsprozeß; b e i der 
Definierung der entsprechenden Tätigkeit - die ni c h t e i n 
d i r e k t e r eindimensional d e t e r m i n i e r t e r Ausfluß der technisch-
organisatorischen S t r u k t u r i s t , sondern bewußten Steuerungs
möglichkeiten offen i s t - kann man unter dem Aspekt der 
Veränderung folgende Möglichkeiten abstrakt betrachten: 

o eine bestimmte Tätigkeit fällt überhaupt weg 
o eine bestimmte Tätigkeit verändert einen T e i l i h r e s 

I n h a l t s 
o eine bestimmte Tätigkeit entsteht neu. 
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Zu ( 2 ) : Da "Produktion" auf Z i e l e , nämlich die E r s t e l l u n g 
von Gütern und Diensten g e r i c h t e t i s t , besteht eine Bezie
hung zwischen der Nachfrage nach Gütern und Diensten und 
der den verschiedenen Z i e l e n zugeordenten Produktionspro
zessen. Diese und die Art der i n ihnen eingesetzten A r b e i t 
v a r i i e r e n mit der Art und Höhe der Nachfrage nach Gütern 
und Diensten (der h i e r verwendete B e g r i f f der gesamtwirt
s c h a f t l i c h e n Nachfrage und i h r e r Struktur bezeichnet n i c h t 
nur Endnachfrage im Sinne von Konsumnachfrage, sondern 
ebenso die von der Endnachfrage a b g e l e i t e t e I n v e s t i t i o n s 
nachfrage): Die Nachfrage beeinflußt, ob, wie und b i s zu 
welchem Grade technisch-organisatorische Prozesse w e i t e r 
entwickelt werden oder n i c h t . 

Daraus f o l g t , daß jede Veränderung der Nachfrage i n s o f e r n , 
a l s s i e d i s t i n k t e Produktionsprozesse beeinflußt, auch die 
Nachfrage nach Arbeit und damit die Ber u f s s t r u k t u r t a n g i e r t . 
Eine Veränderung der Nachfrage, s e i es a l s Erhöhung oder 
Verminderung der Gesamtnachfrage b e i Konstanz der einzelnen 
Komponenten (Ar t e n ) , s e i es a l s s t r u k t u r e l l e Veränderung, 
be i der s i c h die A n t e i l e der einzelnen Komponenten (Arten) 
insgesamt verändern, v a r i i e r t , 

o den Umfang einzelner Produktionen, die Menge der A r b e i t , 
also e i n z e l n e r Berufe, die solchen Produktionsprozessen 
zugeordnet s i n d , 

o die A r t einz e l n e r Produktionen, die A r t der A r b e i t , a l s o 
die Veränderung der Berufe. 

Zu ( 3 ) : Beide Faktoren - technologisch-organisatorische 
St r u k t u r von Produktionsprozessen und die Z i e l e d i e ser 
Produktionsprozesse - entwickeln s i c h n i c h t autonom. Sie 
sind vielmehr s e l b s t a l s Resultante verschiedener g e s e l l 
s c h a f t l i c h e r Prozesse, I n s t i t u t i o n e n und Attitüden bzw. 
Verhaltensweisen, zu betrachten. Hierzu zählen Prozesse 
der S t r u k t u r p o l i t i k , der W i r t s c h a f t s p o l i t i k im weiteren 
Sinn, der T a r i f p o l i t i k , Arbeitsmarktprozesse und Ausbildungs-

Altmann/Kammerer (1968): Wandel der Berufsstruktur



p o l i t i k ; I n s t i t u t i o n e n wie das Ausbildungssystem, das Ar
b e i t s r e c h t , aber auch g e s e l l s c h a f t l i c h e Faktoren wie t r a 
d i t i o n e l l e Verhaltensweisen e i n z e l n e r Firmen, V o r s t e l l u n 
gen der E l t e r n über Ausbildung i h r e r Kinder, Mobilitäts
b e r e i t s c h a f t der Beschäftigten et c . 

Da solche Größen, von denen s i c h i n der Regel nur die r e a l e 
Veränderungen implizierenden p o l i t i s c h e n Prozesse fassen 
l a s s e n , Einfluß auf den w i r t s c h a f t l i c h e n Ablauf, die Struk
tur von Produktionsprozessen nehmen, steht auch i h r E i n 
fluß auf den Tätigkeitenwandel f e s t . A l l e r d i n g s sind diese 
Einflüsse i n d i r e k t , s i e verlaufen über verschiedene Zwi
schenstationen ( a l s intervenierende V a r i a b l e ) wie z.B. 
die S t r u ktur von Produktionsprozessen und die Art der Nach
frage . 

Bevor diese Faktoren, i h r e gegenseitige Beziehung e i n e r 
s e i t s und i h r e Beziehungen zur Veränderung der A r b e i t s p l a t z -
und B e r u f s s t r u k t u r d i s k u t i e r t werden, i s t eine kurze Bemerkung 
zum B e g r i f f der B e r u f s s t r u k t u r s e l b s t notwendig. Er bezeich
net das S t r u k t u r b i l d von Berufen bzw. Tätigkeiten, das heißt 
die A n t e i l e und Arten e i n z e l n e r unterscheidbarer Berufe an 
den im Bereich einer V o l k s w i r t s c h a f t insgesamt ausgeübten 
Berufen. Eine Veränderung der Tätigkeitsstruktur bedeutet 
immer die Verschiebung von A n t e i l e n und Arten der Berufe 
(bzw. i h r e Veränderung oder auch Neuentstehung). 

1.2 Zusammenhang der Einflußfaktoren 

Die oben genannten Faktoren, die den Wandel der Berufsstruk
tur bedingen, l a s s e n s i c h zur Veranschaulichung i n einem 
einfachen Schema d a r s t e l l e n , das sämtliche Beziehungen zwi
schen den einzelnen Größen enthält. 
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Technisch-organi
s a t o r i s c h e Verän
derungen (prozeß
s p e z i f i s c h ) 

(1) 
Okonomi- g e s e l l s c h a f t -
sche Verän- Bedingun
derungen gen und ih r e 

Veränderungen 

Wandel der Tätigkeits-
s t r u k t u r 

Technisch-organisatorische, ökonomische Veränderungen, sowie 
die Veränderungen " g e s e l l s c h a f t l i c h e r " Bedingungen, u n t e r l i e 
gen nur t e i l w e i s e autonomen Veränderungen, sie sind i n der 
Regel vielmehr s e l b s t miteinander verknüpft und aufeinander 
bezogen. Die Veränderung der Beruf s s t r u k t u r muß immer a l s 
vom Komplex dieser interdependenten Großen verursacht betrach
t e t werden. 

Bisher vorhandene Untersuchungen und Überlegungen zum Berufs
wandel sind vor allem dadurch gekennzeichnet, daß s i e j e w e i l s 
nur bestimmte Einflußgrößen berücksichtigen. Der dabei am 
häufigsten untersuchte Faktor "Technischer F o r t s c h r i t t " 
( h i e r : t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Struktur) wird dabei o f t 
a l s i s o l i e r t e und autonome Größe betra c h t e t , von deren Ver
änderung e i n s e i t i g determinierende Einflüsse auf die Berufs-
s t r u k t u r ausgehen. I 

Diese Annahme einer " q u a s i - n a t u r g e s e t z l i c h e n " technischen 
Entwicklung, die g e s e l l s c h a f t l i c h e n Einflüssen nicht ausge
s e t z t i s t und ausschließlich von Gesetzesmäßigkeiten des 
technisch-innovatorischen Prozesses bestimmt wird, läßt 
s i c h i n einer r e a l i s t i s c h e n Betrachtungsweise des Berufs- \ 
wandels n i c h t aufrecht e r h a l t e n . 

Technischer F o r t s c h r i t t i s t im Prozeß g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Veränderungen sowohl Einflußgröße auf g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Strukturveränderungen ( h i e r die B e r u f s s t r u k t u r ) wie auch 
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s e l b s t beeinflußt von s p e z i f i s c h ökonomischen und g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Bedingungen. 1 

Dieses System interdependenter Beziehungen zwischen dem Komplex 
der bisher behandelten Einflußfaktoren und dem Wandel der 
Ber u f s s t r u k t u r wird i n der gr a f i s c h e n S k i z z e , die diese Über
legungen i l l u s t r i e r t , durch die einzelnen P f e i l e angegeben. 

An diesem Schema wird v e r d e u t l i c h t , daß das Autonomie-Postu
l a t ( also die unbeeinflußbare und eindimensionale Determinie-
rung der Be r u f s s t r u k t u r ) gleicherweise für technischen F o r t 
s c h r i t t wie auch für die anderen Faktoren n i c h t gelten kann. 

Im folgenden werden die wi c h t i g s t e n dieser interdependenten 
Beziehungen und i h r Bezug auf den Wandel der Beruf s s t r u k t u r 
kurz beschrieben und b e i s p i e l h a f t i l l u s t r i e r t . 

Zur Beziehung (1) im Schema: 
o Technisch-organisatorische Veränderungen worden von öko

nomischen Bedingungen, h i e r : der Nachfragestruktur, be
einflußt. Eine Veränderung der Nachfrage i s t e i n w i c h t i 
ger Antrieb für technisch-organisatorische Neuerungen. 
So z.B., wenn durch erhöhte Nachfrage Voraussetzungen für 
eine rentable Veränderung des technisch-organisatorischen 
Niveaus geschaffen werden. 

o Auch Differenzierungen der Nachfrage wirken s i c h auf Stand 
und Struktur t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Prozesse aus. 
Solche D i v e r s i f i k a t i o n s p r o z e s s e , die entweder quasi-auto-
nom a l s i n d i v i d u e l l e Bedürfnisse von Verbrauchern oder 
g e s e l l s c h a f t l i c h v e r m i t t e l t - etwa durch den Aisbau des 
Sozialversicherungssystems, h i n t e r dem g e s e l l s c h a f t s p o l i 
t i s c h e Zielsetzungen stehen - a u f t r e t e n , s t e l l e n Anfor
derungen und Impulse für technisch-organisatorische Ver
änderungen dar. 

Nachfrageänderungen und von ihnen i n d u z i e r t e technisch
organisatorische Neuerungen v a r i i e r e n die Struktur der 
je w e i l i g e n Produktionsprozesse und wirken damit auf 
Zahl und Art der benötigten Arbeitskräfte e i n . 
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Markante B e i s p i e l e für die Zusammenhänge zwischen Nach
frage, technisch-organisatorischen Veränderungen und 
Veränderungen der Berufsstruktur sind Prozesse des Be
rufswandels i n tertiären ( D i e n s t l e i s t u n g s - ) Bereichen. 
Die Bemühungen, steigendes Aufgabenwachstum, steigende 
Nachfrage nach - immer d i f f e r e n z i e r t e r e n - D i e n s t l e i 
stungen (z.B. der öffentlichen Verwaltungen und Betriebe: 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g , Steuerwesen, öffentliche Nahverkehrs
m i t t e l u.v.a.m., führen zu umfassenden R a t i o n a l i s i e r u n g s 
und Mechanisierungsbemühungen, die t i e f g r e i f e n d e Verän
derungen der Beruf s s t r u k t u r i n diesen Bereichen hervor
rufen. Aus dem bisherigen Bestand einschlägiger Berufe 
d i f f e r e n z i e r e n s i c h Spezialberufe heraus (Versicherungs
s p e z i a l i s t e n , Steuerfachleute, Steuerberater-, Datenver
a r b e i t u n g s s p e z i a l i s t e n ) ; g l e i c h z e i t i g gehen die A n t e i l e 
anderer Berufe zugunsten dieser "neuen" Berufe zurück 
(bestimmte Verwaltungsberufe wie Kontenführer, Buchhalter 
u.a. zugunsten von Bedienungspersonal von Datenverarbei
tungsanlagen wie Programmierer, Organisatoren usw.) 

Veränderungen der Nachfragestruktur lassen s i c h , wie eben 
schon angedeutet, nich t a l l e i n auf e i n i n d i v i d u e l l e s , 
autonom-dynamisches Präferenzsystem zurückführen. Die 
Nachfrage s e l b s t und ih r e Struktur i s t sogar a l s Nachfra
ge e i n z e l n e r Konsumenten zunächst t e i l w e i s e abhängig von 
der S t r u k t u r angebotener Güter. Der Satz vom "Angebot, 
das s i c h die Nachfrage s e l b s t s c h a f f t " , bezeichnet d i e 
sen Sachverhalt. Eine durch technische Neuerungen bei 
der Produktion d i f f e r e n z i e r t e r e Angebotsstruktur s c h a f f t 
s i c h i h r e Nachfrage, und die so d i f f e r e n z i e r t e r gewor
dene Nachfrage w i r k t zurück auf eine weitere D i f f e r e n z i e 
rung und Verfeinerung technischer Lösungen. 

Technisch-organisatorische Veränderungen ermöglichen i n 
der Regel die H e r s t e l l u n g "besserer" und d i f f e r e n z i e r t e -
r e r Produkte wie auch die Erzeugung größerer Mengen 
einz e l n e r Güter und Di e n s t l e i s t u n g e n . Dieser Prozeß, i n 
dem Nachfrage, die p o t e n t i e l l vorhanden s e i n mag, aktua
l i s i e r t w i r d , w i r k t i n s p e z i f i s c h e r Weise auf die Berufs
s t r u k t u r e i n . Z.B. verändert Automobilerzeugung a l s 
Massenproduktion, die durch technisch-organisatorische 
Neuerungen möglich w i r d , n i c h t nur die Be r u f s s t r u k t u r 
durch steigenden Bedarf von s p e z i f i s c h e n "Automobilbe
r u f e n " , sondern erzeugt auch Nachfrage nach weiteren 
Gütern und Diensten: Reparatur von Automobilen, Garagen
bau, Straßenbau, I n v e s t i t i o n e n für Verkehrsabwicklung 
usw. Diese Produktionsprozesse i h r e r s e i t s wirken s i c h i n 
bestimmten Verschiebungen der B e r u f s s t r u k t u r aus: Ent
stehen neuer Berufe, Veränderung bestehender Berufe i n Rich-
tung auf solche neu entstehende Funktionen usw. 
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r Beziehung (2) im Schema: 

Neben dieser i n der Beziehung p r i v a t e r Konsument-Produ
zent etwa wirksamen gegenseitigen Abhängigkeit von 
s p e z i f i s c h e n Angeboten konditionierenden technisch-or
ganisatorischen Strukturen e i n e r s e i t s und Nachfrage
str u k t u r e n andererseits t r e t e n Entwicklungen der Nach
frage i n Abhängigkeit von der Entwicklung g e s e l l s c h a f t l i 
cher Bedingungen. Soweit etwa die Befriedigung g e s e l l 
s c h a f t l i c h e r Bedürfnisse Gegenstand p o l i t i s c h e r S t r a t e -
gien wird (beispielsweise ein h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e s 
System bedarf eines ausgebauten Infra-Struktur-Apparates 
und einer I n f r a s t r u k t u r p o l i t i k ) , gehen von den p o l i t i s c h e n 
Prozessen Wirkungen auf die Struktur der Nachfrage aus. 
Die gesamte Entwicklung und D i f f e r e n z i e r u n g des tertiären 
Sektors s t e l l t eine solche Einflußgröße dar. 

Gleichermaßen induzieren Nachfrageanderunden - seien s i e 
autonom oder s e l b s t angebotsinduziert (und damit i n Ab
hängigkeit auch vom technischen F o r t s c h r i t t ) - eine 
Veränderung g e s e l l s c h a f t l i c h e r Bedingungen, indem s i e 
bestimmte Einrichtungen und St r a t e g i e n erfordern oder de
ren Veränderung bewirken: Entwicklung und Ausbau des öf
fentlich-tertiären Sektors z.B., der auf der zunehmenden 
Ausbildung von Bedürfnissen nach tertiären Leistungen 
beruht, s t e l l e n einen Prozeß dar, i n dem e i n e r s e i t s ge
s e l l s c h a f t l i c h e Bedrüfnisse (z.B. A l t e r s s i c h e r u n g , S t r a s 
senverkehr) a l s Ausbau und Aus d i f f e r e n z i e r u n g der Nachfra
ge zur Bildung bestimmter I n s t i t u t i o n e n und p o l i t i s c h e r 
Zielsetzungen und S t r a t e g i e n führt, i n dem andererseits 
die Verfolgung solcher Z i e l e und die Anwendung solcher 
S t r a t e g i e n im p o l i t i s c h e n Prozeß auf die Nachfragestruktur 
zurückwirkt (z.B. führt die Existenz einer öffentlichen A l 
ters s i c h e r u n g zu einer Änderung der i n d i v i d u e l l e n Einkom
mensverwendung) . S t a a t l i c h e W i r t s c h a f t s p o l i t i k b e i s p i e l s 
weise a l s W i r t s c h a f t s s t r u k t u r p o l i t i k , der Z i e l v o r s t e l l u n g e n 
über eine optimale Entwicklung der Nachfragestruktur + 
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P r o d u k t i o n s s t r u k t u r , die s e l b s t g e s e l l s c h a f t l i c h bzw. 
g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h beeinflußt s e i n kann (Landwirt
s c h a f t , Kohlenbergbau), zur Verfügung stehen, r e a g i e r t 
i n diesem Sinn auf Veränderungen der Nachfragestruktur. 

Die zunehmend stärkere Einschaltung des Staates i n die 
Wirtschaft (z.B. s t a a t l i c h e Einflußnahme über Wir t s c h a f t s 
p o l i t i k , S t r u k t u r p o l i t i k , Einkommenspolitik u.a.) i s t 
s e l b s t e i n Prozeß, der zum einen s p e z i f i s c h e n Bedarf an 
Ar b e i t und Verschiebungen i n der Berufsstruktur bewirkt 
(die bekannte Tatsache vom Anwachsen a d m i n i s t r a t i v e r , 
tertiärer Berufe), zum anderen W i r t s c h a f t s - oder Nach
frageprozesse und auf diesem Weg die Beruf s s t r u k t u r be
einflußt: Einkommenspolitik oder T a r i f p o l i t i k können -
sofern s i e r e d i s t r i b u t i v wirken - zu einkommensspezifi
schen Nachfragemodifikationen führen und damit zu einer 
Verschiebung des Bedarfs an Arbeitskräften . 

Zur Beziehung (3) im Schema: 

Neben dieser Wechselbeziehung lassen s i c h d i r e k t e Abhängig
k e i t e n zwischen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen und der 
Struktur t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Prozesse ausmachen. 

o Bestimmte, im Rahmen g e s e l l s c h a f t l i c h e r Zielsetzungen 
ablaufende Maßnahmen und Prozesse, die g e s e l l s c h a f t s p o 
l i t i s c h determiniert s i n d , stehen i n direktem Bezug zur 
Veränderung te c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Strukturen. 
Wissenschafts- und F o r s c h u n g s p o l i t i k , i h r e I n s t i t u t i o 
nen und Maßnahmen im Rahmen allgemeiner g e s e l l s c h a f t l i 
cher P o l i t i k bringen z.B. d i r e k t oder i n d i r e k t Ergebnis
se, die s i c h i n technisch-organisatorischen Neuerungen 
und Veränderungen niederschlagen. Eines der bekanntesten 
B e i s p i e l e für diese Beziehung zwischen g e s e l l s c h a f t l i 
chen Bedingungen und t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Entwick-
lung ist die w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Raumfahrtforschung 
(vor allem i n USA). Diese Entwicklung demonstriert, wie 
tech n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e M i t t e l und Verfahren gesteuert 
e n t w i c k e l t werden können, und wie sehr e i n z e l n e , nur ge
s e l l s c h a f t l i c h , p o l i t i s c h und h i s t o r i s c h zu verstehende 
S i t u a t i o n e n die Entwicklung i n eine bestimmte Richtung 
drängen können. Dabei auftretende "Sekundärergebnisse" 
mit wichtigen Folgen (z.B. die Datenverarbeitungstechnik 
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i s t eine aus der Einführung und Entwicklung dieser 
Technik r e s u l t i e r e n d e Veränderung der Beru f s s t r u k t u r ) 
können nach Stand und Weg nur so verstanden werden; 
z e n t r a l b l e i b t , daß entsprechende Ergebnisse auch unter 
anderen Zielsetzungen u.U. i n anderer Form hätten er
r e i c h t werden können. 

Der gesamte Bereich w i s s e n s c h a f t l i c h e r Forschung, der auf 
Veränderung tec h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Verhältnisse ge
r i c h t e t i s t , b r i n g t s e l b s t einen s p e z i f i s c h e n Bedarf an 
Berufen mit s i c h (Wissenschaftler der verschiedenen Fach
richtungen) , dessen S t r u k t u r und Entwicklung von g e s e l l 
s c h a f t l i c h e n Bedingungen ( W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k , Wissen
schaftsförderung, Ausbildung h o c h q u a l i f i z i e r t e n Personals) 
und Prioritäten, die p o l i t i s c h ausgehandelt werden, be
trächtlich beeinflußt w i r d . 

Ebenso sind für andere g e s e l l s c h a f t l i c h e Zielsetzungen wie 
bestimmte Ausbildungsstrategien und - z i e l e und Bedingun
gen wie die Struktur des Arbeitsmarkts, Auswirkungen auf 
technisch-organisatorische Prozesse zu erkennen. Insofern 
A u s b i l d u n g s p o l i t i k und Arbeitsmarktverhältnisse zusammen 
mit anderen, die i n d i v i d u e l l e Berufs- oder Ausbildungs
wahl beeinflussende Faktoren das q u a l i t a t i v und r e g i o n a l 
verfügbare P o t e n t i a l an Arbeitskräfte 
minieren s i e die V a r i a t i o n s b r e i t e potentieller technisch
o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen (durch B e r e i t s t e l l u n g 
s p e z i f i s c h e n Personals, das zum einen technisch organisa
t o r i s c h e Veränderungen entwickeln und durchführen kann, 
zum anderen i n der Lage i s t , veränderte technisch-organi
s a t o r i s c h e "Apparate" zu bedienen). Dieser Zusammenhang 
i s t von er h e b l i c h e r Bedeutung, etwa, wenn es auf b e t r i e b 
l i c h e r Ebene darum geht, bestimmte technisch-organisato
r i s c h e Veränderungen durchzuführen, die bestimmte Anforde
rungen an das q u a l i t a t i v e und q u a n t i t a t i v e Arbeitskräfte
p o t e n t i a l s t e l l e n . Sind solche Arbeitskräfte für den Be
t r i e b nicht verfügbar, so kann aus Rentabilitätsgründen eine 
andere te c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Lösung v o r t e i l h a f t e r s e i n . 
(s.u. ) 
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o Die Veränderungen der technisch-organisatorischen Struk
t u r , seien s i e von Nachfrageänderungen oder verschiede
nen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen i n d u z i e r t , bewirken 
andererseits wiederum bestimmte g e s e l l s c h a f t l i c h e Bedin-
gungen, die dann i h r e r s e i t s i n einer A rt Rückkoppelungseffekt 
den Verlauf t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen be
e i n f l u s s e n können. 

Als B e i s p i e l für diese Beziehung, deren Wirksamkeit und 
tatsächliche Ausmaße im Augenblick noch n i c h t d e t a i l l i e r t 
angegeben werden können, wären Versuche zu nennen , auf dem 
Weg über gewerkschaftspolitische Maßnahmen ( g e s e l l s c h a f t 
l i c h e Bedingungen) - etwa Automations- oder R a t i o n a l i s i e 
r u n g s p o l i t i k , aber auch Mitbestimmungspolitik - Einfluß 
auf die Auswirkungen des technischen F o r t s c h r i t t s zu neh
men. Obwohl diese Art von P o l i t i k bisher eher zur Vermei
dung von F r i k t i o n e n (so b e i der Anpassung der Beschäftigten-
s t r u k t u r an technisc h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen be-
t r i e b e n wird und somit nur die Wirkungen des technischen 

V F o r t s c h r i t t s b e t r i f f t , s t e l l t s i e a l s I n s t i t u t i o n a l i s i e r -
t e r p o l i t i s c h e r Prozeß auch eine Möglichkeit zur B e e i n f l u s 
sung der Ursachen und des V e r l a u f s des technischen Fort-
s c h r i t t s dar. 

Die Veränderungen der technisch-organisatorischen S t r u k t u r , 
der Nachfragestruktur und der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen 
sind nur a n a l y t i s c h zu trennen und wirken s i c h nur i n einer 
s p e z i f i s c h e n Verknüpfung auf die Be r u f s s t r u k t u r aus. An 
jeder konkreten Veränderung der Beruf s s t r u k t u r sind Verände
rungen oder Bedingungen innerhalb a l l e r d r e i Faktoren b e t e i 
l i g t . 

Es besteht aber auch eine Rückkoppelung zwischen der Berufs
s t r u k t u r und den übrigen Faktoren. So wirkt die i n einem be
stimmten Zeitpunkt bestehende (durch verschiedene Veränderungen 
der verursachenden Faktoren entstandene) B e r u f s s t r u k t u r kondi-
t i o n i e r e n d auf Veränderungsprozesse i n den Kausalfaktoren zu
rück. E i n durch Mobilitätsprozesse oder Ausbildungssteuerung 
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i n einer bestimmten Region vorhandenes s p e z i f i s c h q u a l i f i 
z i e r t e s Arbeitskräftepotential kann so z.B. die Voraus
setzung für Prozesse technologischer Veränderungen werden, 
i n denen diese Q u a l i f i k a t i o n e n benötigt werden. 

Diese s k i z z e n - und b e i s p i e l h a f t e n Überlegungen s t e l l e n keine 
ausgearbeitete Theorie dar, sondern nur einen möglichen ana
l y t i s c h e n Ansatz für die Erfassung der Determination der Be
r u f s s t r u k t u r . Da der vorgeschlagene theoretische Ansatz neu 
i s t , l i e g t auch s p e z i f i s c h - s y s t e m a t i s c h erhobenes M a t e r i a l 
zu einer vollständigen Beschreibung der Abhängigkeit zwischen 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r S t r u k t u r , der Nachfragestruktur 
und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen nicht vor. Trotz des 
skizzenhaften Charakters des vorstehenden Modells lassen s i c h 
i n zweifacher Perspektive Folgerungen a b l e i t e n : 

o Zum einen e r g i b t s i c h aus der p r i n z i p i e l l e n " p o l i t i s c h e n " 
Beeinflußbarkeit der einzelnen Faktoren, daß der Wandel 
der B e r u f s s t r u k t u r keine abhängige Va r i a b l e i s t , n i c h t 
notwendig i n einer bestimmten Richtung verläuft, sondern 
der I n t e r v e n t i o n d i r e k t oder i n d i r e k t zugänglich i s t 
( s . Abschnitt 1.3). 

o Zum anderen g i b t das Modell Aufschluß über mögliche und 
notwendige Untersuchungsansätze zum Wandel der Berufe 
und der B e r u f s s t r u k t u r . Auf diesen Punkt wird im Abschnitt 

eingegangen. 
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1.3 Steuerbarkeit und Anpassung 

Die Tatsache, daß der Berufswandel a l s Prozeß i n einem 
System von Größen geschieht, die durch interdependente 
Beziehungen miteinander verbunden s i n d , und daß die den 
Berufswandel determinierenden Prozesse steuerbar sind, 
bedeutet, daß von jeder dieser Größen her Möglichkeiten 
bestehen, den Berufswandel. D.h. der Wan
del der B e r u f s s t r u k t u r i s t p r i n z i p i e l l steuerbar. B e i der 
Umsetzung der Steuerungsmöglichkeiten i n die P r a x i s wer
den a l l e r d i n g s zwei s i c h t e i l w e i s e überschneidende Proble
me r e l e v a n t : 

o Um den Wandel der Be r u f s s t r u k t u r und der Berufe s i n n v o l l 
steuern zu können, müssen Vorstellungen über die Z i e l e 
s e l b s t bestehen und i n ein Optimalverhältnis mit Z i e -
l e n gebracht werden, denen Berufe oder Tätigkeiten a l s 
Produktionsfaktoren zugeordnet s i n d . 

o Der Prozeß des technischen F o r t s c h r i t t s , die Nachfrage
s t r u k t u r und die g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen haben 
nur t e i l w e i s e manifeste, i n der Regel jedoch l a t e n t e 
Wirkungen für den "Wandel der B e r u f s s t r u k t u r . Auch d i e 
ser Tatbestand zwingt zur Optimierung zwischen v e r s c h i e 
denen Zielsetzungen, denen e i n ein z e l n e r Prozeß manifest 
oder l a t e n t f u n k t i o n a l zugeordnet i s t . 

Wenn auch e i n globales Steuerungsmodell des Berufswandels 
h i e r n i c h t entwickelt werden kann, so lassen s i c h doch zwei 
für die gegenwärtige Diskussion des Problems wichtige E i n 
s i c h t e n f e s t h a l t e n : 

(1) Steuerung des Berufswandels a l s gl o b a l e r Prozeß, al s o 
Steuerung der Veränderung der Be r u f s s t r u k t u r einer Volks
w i r t s c h a f t i s t zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht p r a k t i 
k a b e l . Dies l i e g t zum einen - wie erwähnt - an einer 
fehlenden theoretisch-empirischen Bearbeitung des Problems, 
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die Grundlage p o l i t i s c h e r Aktivitäten b i l d e n müßte. Ent
scheidender aber i s t , daß die g e s e l l s c h a f t l i c h - h i s t o r i 
schen Bedingungen unserer G e s e l l s c h a f t Z i e l e i m p l i z i e 
ren ( i n d i v i d u e l l e F r e i h e i t , Privateigentum an den Produk
t i o n s m i t t e l n usw.), die eine globale Steuerung b e r e i t s der 
Einflußfaktoren ni c h t gestatten. 

Im Gegensatz h i e r z u haben p a r t i e l l e Zielsetzungen ( i n 
bezug auf den Wandel der Berufsstruktur) und Versuche , 
die Entwicklung zu be e i n f l u s s e n , eben w e i l s i e p a r t i e l l 
und dadurch einer geringeren Zahl von g e s e l l s c h a f t l i c h e n , 
ökonomischen und technisch-organisatorischen Bedingungen 
ausgesetzt s i n d , r e a l e Erfolgschancen. Aber auch diese 
p a r t i e l l e Steuerungsfähigkeit i s t a l s p o l i t i s c h e und p l a 
nerische Möglichkeit nicht oder nur bedingt erkannt 
(und anerkannt !). 

In der Tat e r f o l g t der Wandel der Be r u f s s t r u k t u r beim 
gegenwärtigen Zustand des politisch-Ökonomischen Systems 
a l s permanenter, aber bewußt nicht durchschauter Prozeß 
solcher s i c h ergänzender, überschneidender, nur p a r t i e l l 
i n i t i i e r t e r und durch gesetzte Steuerungs- und Entschei
dungsfunktionen beeinflußter, quasi "naturwüchsiger" 
Prozeß. Hier aber würde die Existenz eines theoretischen 
Modells und die E i n s i c h t i n die p r i n z i p i e l l e Steuerbarkeit 
der B e r u f s s t r u k t u r es erlauben, den Wandel der Berufs
s t r u k t u r unter gegebenen Zielsetzungen n i c h t nur zu 
durchschauen, sondern s e l b s t p a r t i e l l e Z i e l e zu setzen. 

(2) Die z u l e t z t genannten Überlegungen sind vor allem 
im H i n b l i c k auf e i n Problem von Bedeutung, das oben 
schon kurz angesprochen wurde. Die Auswirkungen des tech
nischen F o r t s c h r i t t s , s e i es Gefahr von A r b e i t s l o s i g 
k e i t , seien es die mit den Veränderungen der Berufsstruk
t u r verbundenen Ausbildungs-, Umschulungs- u.a. Prob
leme, wurden bisher a l s , r e i n e Anpassungsprobleme, betrach
t e t und behandelt. Die technische Entwicklung erscheint 
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a l s " n a t u r g e s e t z l i c h e r Prozeß", dem l e d i g l i c h durch per
manente Anpassung begegnet werden kann. In dieser Perspek
t i v e wird die Erfahrung täglichen Sachzwangs im technisch
organisatorischen Prozeß auf einen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Pro
zeß übertragen und t o t a l i s i e r t . 

Wie gezeigt, f o l g t die technische Entwicklung jedoch k e i 
neswegs autonomen Gesetzmäßigkeiten, sondern steht i n einem 
interdependenten Zusammenhang mit anderen Größen und für 
s i e g i l t auch technologisch und o r g a n i s a t o r i s c h k e i n P r i n 
z i p des "one best way" . Sie i s t i n dem Maß steuerbar, i n 
dem eine mögliche V a r i a t i o n s b r e i t e b e i i h r selber und b e i 
der Gestaltung anderer Faktoren besteht (siehe B e i s p i e l 
B e t r i e b ) . 

Der B e g r i f f der V a r i a t i o n s b r e i t e i s t i n diesem Zusammenhang 
von z e n t r a l e r Bedeutung. In jedem einzelnen Entscheidungs-
prozeß bezeichnet er eine Art " F r e i h e i t s g r a d " , eine Wahlmög
l i c h k e i t der Entscheidung, die verschiedene Lösungen für 
ein Problem zuläßt. 

Der Grad, i n dem technisch-organisatorische Prozesse die 
Veränderung der B e r u f s s t r u k t u r determinieren, wie auch der 
Grad, i n dem die B e r u f s s t r u k t u r s e l b s t und andere Größen den 
technischen F o r t s c h r i t t determinieren, i s t v a r i a b e l . Er 
hängt im je konkreten F a l l von der K o n s t e l l a t i o n der ande
ren Größen im fun k t i o n a l e n Gesamtzusammenhang ab. Aber er 
i s t p r i n z i p i e l l vorhanden. 

Von diesem Punkt aus muß die E i n s t e l l u n g zum technischen 
F o r t s c h r i t t und zur Lösung der durch ihn entstehenden 
Probleme grundsätzlich r e v i d i e r t und neu überdacht werden. 
Fr e i h e i t s g r a d e bei der Gestaltung t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i 
scher Prozesse, die aus der Variabilität i h r e r s e l b s t und 

Hierauf kann weiter n i c h t eingegangen werden. Siehe h i e r z u 
Abschnitt 3 .3 
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anderer Faktoren r e s u l t i e r e n , ermöglichen es, den Einbau 
technischen F o r t s c h r i t t s i n gesellschaftlich-ökonomische 
Zusammenhänge ni c h t mehr a l s reines Anpassungsproblem, son
dern ebensosehr a l s Gestaltungsproblem zu behandeln. 

Mit steigendem Grad der Determination ein z e l n e r Prozesse 
s t e i g t die Notwendigkeit der Anpassung. Mit sinkendem 
Determinationsgrad ei n z e l n e r Prozesse s t e i g t die Steuerungs
möglichkeit, und zwar p r i n z i p i e l l im H i n b l i c k auf v e r s c h i e -
dene Zielsetzungen. 

Die Spannbreite zwischen "Anpassung" und "Steuerung" kann 
nicht t h e o r e t i s c h angegeben werden. Sie i s t jedoch n i c h t 
a l l e i n eine Frage der je gegebenen Verhältnisse, sondern 
ebenso sehr das Ergebnis der auf konkrete Verhältnisse bezoge-
nen E i n s i c h t e n , die über die bisherige I n t e r p r e t a t i o n des 
technischen F o r t s c h r i t t s und seines E i n f l u s s e s auf den Wan
del der Be r u f s s t r u k t u r hinausgehen. 

1.4 Folgerungen für die Analyse der Be r u f s s t r u k t u r 

Aus der Tatsache, daß die Be r u f s s t r u k t u r im Einflußbereich 
verschiedener interdependenter Großen und Prozesse s t e h t , 
deren Art und Zusammenspiel oben m o d e l l a r t i g d a r g e s t e l l t 
wurde, ergeben s i c h für die Analyse der Berufswandels e i n i 
ge wichtige methodische Folgerungen. 

Die Einflüsse auf die B e r u f s s t r u k t u r können i n verschiede
ner Weise betrachtet werden: 

o Veränderungen der einzelnen Determinanten - technisch
o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen, Veränderungen der Nachfrage
s t r u k t u r , Veränderungen der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedin
gungen - bewirken a l s e i n z e l n e , i d e n t i f i z i e r b a r e Verän
derungen eine V a r i a t i o n der B e r u f s s t r u k t u r . 
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Veränderungen im Komplex der Kausalfaktoren bewirken 
gemeinsam Veränderungen i n der Be r u f s s t r u k t u r . Jede 
konkrete Veränderung wird b e g r i f f e n a l s Resultante z e i t 
simultaner oder mit angebbaren Zeitverschiebungen ver
knüpfter Veränderungsprozesse der verursachenden Faktoren. 

Kombination und Prioritätssetzung der i n dieser Unter
scheidung enthaltenen Elemente können zu v i e r Typen von 
Untersuchungen führen: 

A. Untersuchungen globaler A r t , die sämtliche möglichen 
Faktoren des Wandels systematisch berücksichtigen 
und i n e i n Erklärungsschema einbauen. 

B. Untersuchungen g l o b a l e r A r t , die nur einige Faktoren 
e x p l i z i t berücksichtigen, die übrigen Faktoren und 
i h r e Wirkungen vernachlässigen. (Pragmatische oder 
th e o r e t i s c h e Prioritätssetzung und Nutzung der C e t e r i s -
P a r i b u s - K l a u s e l ) 

C. Untersuchungen p a r t i e l l e r A r t , die für einen s p e z i f i 
schen Realitätsbereich (Unternehmen, Wirtschaftszweig 
o.a.) e i n Totalmodell k o n s t r u i e r e n , d.h. die gesamte 
i n diesem Realbereich wirksame F a k t o r e n k o n s t e l l a t i o n 
berücksichtigen. 

D. Untersuchungen p a r t i e l l e r A r t , die nur ein i g e Fakto
ren im j e w e i l i g e n Realbereich, e x p l i z i t untersuchen, 
andere Faktoren außer acht l a s s e n . 

Der Erklärungswert dieser Untersuchungstypen i s t - ge
messen an dem Z i e l einer Untersuchung des gesamten Be-
rufswandels - höchst u n t e r s c h i e d l i c h . 

Dem Z i e l einer Erklärung des Berufswandels a l s Gesamt
prozeß würde nur der Untersuchungstyp A. entsprechen. 
Jede konkrete Veränderung te c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r 
S t r u k t u r b e i s p i e l s w e i s e , die eine Veränderung der Berufs 
s t r u k t u r i m p l i z i e r t , geschieht - auch wenn diese Bezüge 
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im einzelnen n i c h t völlig e x p l i z i e r t sind und bewußt werden 
- unter dem Einfluß einer bestimmten Struktur der Nachfrage 
und bestimmter g e s e l l s c h a f t l i c h e r Bedingungen. Aus diesem 
Grund muß eine Untersuchung die Wirkungsverhältnisse im 
Komplex dieser Faktoren berücksichtigen. Eine Aufspaltung 
i n einzelne Fragestellungen und die ausschließliche Bearbeitung dieser Fragestellungen beeinträchtigt die Aussagekraft 
der Ergebnisse. 

Dies muß h i e r grundsätzlich angemerkt werden, obwohl zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt n i c h t absehbar i s t , ob die d e t a i l 
l i e r t e Konstruktion eines solchen Globalmodells und seine 
empirische Anwendung g e l e i s t e t werden kann. 

Die bisherigen Überlegungen zur Problematik des Berufswan
dels gehören ausschließlich den Untersuchungstypen B. und 
D. an. 

Aufgrund fehlender t h e o r e t i s c h e r Durchdringung des Prob
lems und - damit w e c h s e l s e i t i g verknüpft - fehlender s y s t e 
matischer Information war es b i s l a n g n i c h t möglich, Global
modelle aufzubauen und zur E x p l i k a t i o n und Prognose heran
zuziehen. 

Die i n h a l t l i c h e Diskussion des Berufswandels i n diesem Be
r i c h t muß s i c h also auf M a t e r i a l stützen, das im Rahmen 
p a r t i e l l e r Modelle und Fragestellungen gewonnen wurde: 

Im folgenden 2. Abschnitt wird versucht, erste globale 
Tendenzen des Berufswandels aufzuzeigen. Dieser Abschnitt 
stützt s i c h auf eine Auswertung s t a t i s t i s c h e n M a t e r i a l s 
über Veränderungen der Nachfragestruktur und technisch
o r g a n i s a t o r i s c h e r Verhältnisse. Er gehört damit dem Ana
l y s e t y p B. zu. 

Das K a p i t e l 3. b r i n g t eine i n h a l t l i c h e Darstellung von Pro
zessen des Berufswandels. Sie stützt s i c h vor allem auf 
Einzeluntersuchungen und "Erfahrungen" (Analysetyp D.). 
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2. Wirtschaftswachstum und B e r u f s s t r u k t u r 

2,1 Technischer F o r t s c h r i t t und Nachfrage i n ihrem 
Einfluß auf die Be r u f s s t r u k t u r 

Im folgenden wird v e r s u c h t , einige globale Tendenzen der 
Beschäftigungsentwicklung aufzuzeigen. Die Überlegungen 
lasse n s i c h mit dem oben genannten Analysetyp B. bezeich
nen. 

A l s Einflußgröße für die Veränderungen der Beschäftigung 
werden der technische F o r t s c h r i t t und die Entwicklung der 
Nachfrage b e t r a c h t e t . Beide Prozesse sin d die wi c h t i g s t e n 
Ursachen und Indikationen w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstums. 

S p e z i f i s c h e g e s e l l s c h a f t l i c h e Bedingungen (siehe K a p i t e l l ) 
können beim d e r z e i t i g e n Stand des Wissens nicht systematisch 
(sondern höchstens ad hoc i n der I n t e r p r e t a t i o n ) aufgenom
men werden; M a t e r i a l , das s i c h zur Entwicklung des t e c h n i 
schen F o r t s c h r i t t s und zur Veränderung der Nachfragestruk
tur i n Beziehung setzen läßt, l i e g t n i c h t vor. 

Als Gliederung i n einzelne Pealbereiche, für die s i c h be
stimmte Aussagen machen lassen, wird der gesamtwirtschaft
l i c h e Produktionsprozeß i n d i s t i n k t e , durch Branchenzuge
hörigkeit d e f i n i e r t e Produktionsprozesse u n t e r t e i l t . Die 
Bezugseinheiten der Analyse sind Wirtschaf tszweige. Diese 

2) 
haben zwar den N a c h t e i l einer hohen Aggregation , erlauben 
es aber, s t a t i s t i s c h e s M a t e r i a l zur Auswertung heranzuziehen. 

Beschäftigungsentwicklung bedeutet h i e r die Zunahme oder 
Abnahme der Beschäftigung i n bestimmten Bereichen ( h i e r : 
Branchen, s. unten), r e i n q u a n t i t a t i v b e t r a c h t e t . Berufs
s t r u k t u r bezeichnet den q u a l i t a t i v e n Aspekt der Beschäftigung, die Gliederung der Beschäftigung i n verschiedene 
Arten. 

Unter Wirtschaftszweigen versteht man allgemein Gruppie
rungen von Produktionsstätten ( B e t r i e b e , aber auch B e r e i 
che wie öffentliche Verwaltungen usw.; g e n e r e l l : a l l e 

b.w. 
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Der technische F o r t s c h r i t t wird a l s Produktivitätssteigerung 
gefaßt. Diese grobe Meßgröße für technisch-organisatorische 
Veränderungen i s t d e r z e i t die einzige Größe, die die D i f f e 
r e n z i e r t h e i t technischer F o r t s c h r i t t e auf ein operables Maß 
brin g t ("greifbar macht") und g l e i c h z e i t i g durch vorhandenes 

Fortsetzung 
E i n h e i t e n , i n denen e i n B e i t r a g zur E r s t e l l u n g des v o l k s 
w i r t s c h a f t l i c h e n Gesamtprodukts g e l e i s t e t w i r d ) , die nach Ähn
l i c h k e i t s g e s i c h t s p u n k t e n zusammengefaßt werden: Produktionen 
mit gleichen oder ähnlichen Rohstoffen, zu bearbeitendem Ma
t e r i a l , gleichen oder ähnlichen Produkte n u.a. 
Da s e l b s t Betriebe, die gewisse gleiche oder ähnliche Struk
turmerkmale aufweisen, nie völlig i d e n t i s c h s i n d , b r i n g t 
eine Gruppierung immer eine gewisse Unscharfe mit s i c h . Diese 
Unschärfe s t e i g t mit zunehmender Aggregation, d.h. mit zu
nehmender Zahl der E i n h e i t e n i n einer Gruppe, da einzelne Grup
pen i n der Abgrenzung gegen andere a l s g l e i c h a r t i g behandelt 
werden müssen. 
Die amtliche S t a t i s t i k kennt folgende Wirtschaftsgliederungen 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Aggregationsgrades: "Wirtschaftsbereiche" 
a l s oberste Gruppierung werden u n t e r t e i l t i n "Wirtschaftsab
t e i l u n g e n " , diese i n "Wirtschaftsgruppen". Teilweise e r f o l g t 
auch eine Aggregation auf einer Stufe zwischen " W i r t s c h a f t s 
gruppen" und "Wirtschaftsabteilungen": "Wirtschaftsgruppen" 
werden nach bestimmten sa c h l i c h e n Notwendigkeiten zu "Unterab
t e i l u n g e n " zusammengefaßt. "Wirtschaftsgruppen" werden i n einer 
weiteren D i f f e r e n z i e r u n g i n " W i r t s c h a f t s k l a s s e n " u n t e r t e i l t . 
Diese l e t z t e Feingliederung wird jedoch b e i der Veröffentli
chung amtlichen s t a t i s t i s c h e n M a t e r i a l s n i c h t verwendet. Der 
B e g r i f f "Wirtschaftszweig" i s t im s t a t i s t i s c h e n Sinn e i n 
Sammelbegriff für die verschiedenen Gliederungen. 
Das durch die Aggregation entstehende generelle Problem ver
schärft s i c h noch, wenn man berücksichtigt, daß die verwen
deten s t a t i s t i s c h e n Branchengliederungen nicht i n bezug auf j e 
de p r a k t i s c h e F r a g e s t e l l u n g systematisch e r s t e l l t s i n d , son
dern s i c h i n der w i r t s c h a f t l i c h e n Entwicklung der l e t z t e n hun
dert Jahre herausgebildet haben. So kann die vorhandene G l i e 
derung für verschiedene v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Fragestellungen 
optimal s e i n , während s i e für andere (deren k r i t i s c h e Dimensio
nen i n der Systematik n i c h t eingebaut sind) unzureichend i s t . 
Deshalb i s t durchaus nich t g e s i c h e r t , daß die S t r u k t u r g l i e d e - | 
rungen der amtlichen S t a t i s t i k für Fragestellungen des Be-
rufswandels adäquat s i n d . Diese Schwierigkeiten müssen jedoch 
im vorliegenden Zusammenhang i n Kauf genommen werden. B ei 
den im folgenden verwendeten Brancheneinheiten handelt es s i c h 
um s t a t i s t i s c h e "Wirtschaftsgruppen", t e i l w e i s e um "Wir t s c h a f t s -
abteilungen" und um "Unterabteilungen". 
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s t a t i s t i s c h e s M a t e r i a l b e r e i t g e s t e l l t wird. 

Legt man a l s Erklärungsvariable den technischen F o r t s c h r i t t 
- h i e r Produktivitätssteigerungen - und die s i c h verändernde 
Nachfrage zugrunde, so lass e n s i c h folgende grundlegende Be-
Ziehungen a u f s t e l l e n : 

Die Beschäftigungsentwicklung und die Entwicklung der globalen 
B e r u f s s t r u k t u r lassen s i c h zurückführen auf: 

(1) Die Veränderung des A n t e i l s e i n z e l n e r Wirtschaftszweige 
an den Beschäftigten e i n e r V o l k s w i r t s c h a f t . Diese wiederum 
i s t Folge von 

• Strukturwandlungen der Nachfrage 
o u n t e r s c h i e d l i c h e r Steigerung der Produktivität (Produktions-

wert je Beschäftigten) 

(2) dem Wandel der Be r u f s s t r u k t u r innerhalb der einzelnen 
Branchen, d.h. Veränderungen im A n t e i l der einzelnen Berufe an 
der Belegschaft der betreffenden Betriebe, das Verschwinden 
bestehender und das Auftauchen neuer Berufe, sowie t i e f g r e i 
fenden Veränderungen im B e r u f s i n h a l t . Dieser Wandel i s t eine 
Folge t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen, die i h r e r 
s e i t s mit dem Produktivitätswachstum a l s einer der beiden Ur
sachen für die Veränderung der unter (1) genannten Veränderun
gen der Beschäftigungsstruktur eng verknüpft s i n d . 

Hier werden die Determinanten der B e r u f s s t r u k t u r nach zwei 
Aspekten unterschieden: Bei (1) handelt es s i c h um die Verän
derung der Verhältnisse zwischen einzelnen Branchen. Bei (2) 
handelt es s i c h um die Veränderung der Verhältnisse inner
halb e i n z e l n e r Branchen. 

Beide h i e r unterschiedenen Veränderungsprozesse verlaufen i n 
W i r k l i c h k e i t g l e i c h z e i t i g : Art und Menge der Beschäftigten 
einer Branche i n einer V o l k s w i r t s c h a f t ändern s i c h uno actu 
mit Strukturverschiebungen innerhalb e i n z e l n e r Branchen. 
Die Unterscheidung bezeichnet also keinen Unterschied i n der 
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Sache, sondern i s t methodischer Art und nur i n s o f e r n s i n n 
v o l l , a l s s i e Aussagen u n t e r s c h i e d l i c h e n Allgemeinheitsgrades 
erlaubt. 

Eine globale Analyse, die den gesamten Bereich einer Volks
w i r t s c h a f t abdeckt, i s t nur im Rahmen der ersten Perspektive 
möglich . Dies vor allem deshalb, w e i l vergleichbare s t a t i s t i 
sche Daten nur für Branchen (Produktivitätswerte, die auf 
Branchen bezogen s i n d ; Nachfrageentwicklung einzelner Branchen) 
aber n i c h t für W i r t s c h a f t s e i n h e i t e n innerhalb von Branchen 
(a l s o Betriebe s e l b s t ) g l o b a l g r e i f b a r s i n d . 

Eine Untersuchung, die auf die s e r Ebene a r b e i t e t , enthält not
wendigerweise d r e i Annahmen, die i h r e Ergebnisse beeinträchtigt 

o die Annahme beschäftigungshomogener Branchen (die i n einer 
Branche zusammengefaßten Produktionsstätten weisen gleiche 
oder überwiegend ähnliche Str u k t u r der Beschäftigten auf) 

o die Annahme produktivitätshomogener Branchen (die i n 
einer Branche zusammengefaßten Produktionsstätten weisen 
gleic h e oder überwiegend ähnliche Produktivitätsverhält
nisse oder -entwicklungen auf) 

o die Annahme produkthomogener Branchen (die i n einer 
Branche zusammengefaßten Produktionsstätten sind durch 
gleic h e oder ähnliche Struktur der erzeugten Produkte 
gekennzeichnet). 

A l l e diese Annahmen entsprechen n i c h t der W i r k l i c h k e i t . 
Ergebnisse, die darauf aufbauen, können deshalb l e d i g l i c h 
a l s generelle Trends gel t e n . 

Eine Untersuchung i n der zweiten Perspektive, die auf Ver
hältnisse innerhalb e i n z e l n e r Branchen a b s t e l l t , müßte syste
matisch mit den Homogenitätsannahmen aufräumen. Dabei wäre 
es durchaus denkbar, daß der i n einer ersten Annäherung v e r 
wendete herkömmliche Branchenbegriff, der i n der S t a t i s t i k 

1)Siehe dazu auch weiter unten S. 
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verwendet wird, s e l b s t r e v i d i e r t werden müßte. Homogene 
technisch-organisatorische Strukturen, homogene Nachfrage
s t r u k t u r e n i n verschiedenen Branchen und entsprechend 
heterogene Strukturen i n gleichen Branchen würden geradezu 
dazu zwingen, neue analytische E i n h e i t e n mit s p e z i f i s c h e n 
Beschäftigtenstrukturen zu ko n z i p i e r e n und die Untersuchung 
auf solche Einheiten a b z u s t e l l e n . 

Die im folgenden darzustellenden Überlegungen folgen der 
ersten Perspektive. Die dadurch notwendigerweise auftretenden 
"Unschärfen" müssen i n Kauf genommen werden, da M a t e r i a l 
nur i n diesem Rahmen verfügbar i s t . 

In den folgenden Abschnitten wird 

o die Entwicklung der Nachfragestruktur aufgezeigt (Abschn . 2 . 2 ) 

o die Produktivitätsentwicklung i n einigen Branchen kurz 
s k i z z i e r t (Abschn. 2.3) 

o die Entwicklung beider Größen i n einem Überblick zusammen
gefaßt, der g l e i c h z e i t i g eine v o r s i c h t i g e Schätzung zu
künftiger Entwicklungen der Beschäftigung erlaubt (Abschn.2.4) 

2.2 Die Entwicklung der Nachfrage 

Die gesamte Nachfrage nach Gütern und Diens t l e i s t u n g e n , mit 
der eine V o l k s w i r t s c h a f t rechnen kann, läßt s i c h zunächst 
d r e i Bedarfsarten zuordnen: 

o Gesamtwirtschaftlicher Bedarf 
o I n v e s t i t i o n s b e d a r f der Produzenten 
o Bedarf der Endverbraucher (Konsumenten). 

Gesamtwirtschaftlicher Bedarf, I n v e s t i t i o n s b e d a r f und Bedarf 
der Endverbraucher erzeugen i h r e r s e i t s einen sekundären, abge
l e i t e t e n Bedarf, der h i e r ausgegliedert und gesondert betrach
t e t werden muß: 
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o Bedarf der Produzenten an Rohstoffen und Energie 

Diese Gliederung erlaubt r e l a t i v eindeutige Aussagen über 
die allgemeine Entwicklung d i e s e r Nachfragekomponenten. Sie läßt 
s i c h a l l e r d i n g s n i c h t bruchlos i n eine Gliederung der Nach
frage nach den herkömmlichen s t a t i s t i s c h e n Branchenbegriffen 
einfügen. So gehört eine Baufirma der "Branche" Baugewerbe an, 
b e f r i e d i g t aber gesamtwirtschaftlichen Bedarf, I n v e s t i t i o n s 
bedarf und Bedarf der Endverbraucher g l e i c h z e i t i g , wenn s i e 
öffentliche Gebäude, Fabrikgebäude und Wohnhäuser e r s t e l l t . 

Nachfrage der Produzenten wird unter am Ausstoß der e i n 
zelnen Branchen gemessen. In dieser Größe sind Veränderungen der 
h i e r zu besprechenden Nachfragekomponenten i n u n t e r s c h i e d l i 
chem Maß enthalten. Veränderungen etwa des gesamtwirtschaft
l i c h e n Bedarfs sin d auf den Ausstoß verschiedener Branchen be
zogen, aber es l i e g t k e i n M a t e r i a l vor, das eine genaue Auf
gliederung erlauben würde. 

2.21 Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Bedarfs 

Der gesamtwirtschaftliche Bedarf - durch öffentliche Verwal
tung, Rechtssprechung, Wahrung der S i c h e r h e i t , Gesundheits
wesen, Bildung, Ausbildung, Wissenschaft, Verkehr und Trans
p o r t , Wasser- und Energieversorgung, Abwasserbeseitigung u.a. -
dehnt s i c h zunehmend aus. Die Entstehung und Zunahme der 
Nachfrage nach solchen Diensten i s t bedingt durch W i r t s c h a f t s 
wachstum und steigende D i f f e r e n z i e r u n g der ökonomischen Pro
zesse. Damit entstehen eine Reihe von Aufgaben, für die 
selbständige Produktionsprozesse notwendig s i n d . Teilweise 
geschieht die Produktion von Gütern und Diensten des gesamt
w i r t s c h a f t l i c h e n Bedarfs i n öffentlicher Hand (Post, öffent
l i c h e Verwaltung, Eisenbahn usw.), t e i l w e i s e i s t die Erfül
lung solcher Funktionen anderen I n s t i t u t i o n e n p r i v a t e r Art 
(Banken, Versicherungen) übertragen. 
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Das ständige Wachstum des gesamtwirtschaftlichen Bedarfs 
i s t e i n Merkmal jeder h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e n G e s e l l s c h a f t . 
Dieser Bedarf wächst überdurchschnittlich, d.h. stärker a l s 
das gesamte Sozialprodukt (Summe der Gesamtnachfrage). 
Daraus e r g i b t s i c h auch e i n überdurchschnittlicher Anstieg 
der für die Produktion gesamtwirtschaftlichen Bedarfs notwen
digen Arbeitskräfte und der entsprechenden Q u a l i f i k a t i o n e n . 

2.22 Die Entwicklung des I n v e s t i t i o n s b e d a r f s 

E b e n f a l l s a l s Funktion des Wirtschaftswachstums z e i g t s i c h e i n 
s t a r k e r A n s t i e g der Nachfrage nach Ausrüstungsgütern. W i r t 
s c h a f t l i c h e s "Wachstum und steigende Produktion benötigen Gü
t e r , die n i c h t der Endnachfrage dienen, sondern die Güter für 
die Endnachfrage erst erzeugen (Produktionseinrichtungen, 
Maschinen, Anlagen). 

Die Ausgaben der V o l k s w i r t s c h a f t für Maschinen und technische 
Anlagen, der Bedarf an Ausrüstungsgütern s t e i g t rascher a l s 
der p r i v a t e Verbrauch. 

Diese Tendenz wird z w e i f e l l o s anhalten. Wirtschaftswachs
tum i s t n i c h t denkbar, ohne daß g l e i c h z e i t i g e i n immer grös
serer T e i l der gesamten Erzeugung auf neue Maschinen und t e c h 
nische Anlagen oder auf den Ersatz abgenützter bzw. t e c h 
n i s c h überholter Ausrüstungen entfällt. 

2.23 Die Entwicklung des p r i v a t e n Verbrauchs 

Investitionsnachfrage und gesamtwirtschaftliche Nachfrage 
zeigen die Tendenz, mit wachsendem Sozialprodukt ( w i r t s c h a f t 
l i c h e r Entwicklung) überdurchschnittlich zu steigen und damit 
ihren A n t e i l an der Gesamtnachfrage zu erhöhen. 

Die damit verbundenen Strukturverschiebungen i n diesen e i n z e l 
nen Nachfragebereichen hängen i n wichtigen T e i l e n mit Verschie
bungen i n der Str u k t u r des p r i v a t e n Verbrauchs Busammen 
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(und mit der Einkommensverteilung, die h i e r unberücksichtigt 
b l e i b t ) , der b e i steigendem Volkseinkommen bestimmten charak
t e r i s t i s c h e n Veränderungen u n t e r l i e g t . 

T endenziell wird der A n t e i l der "lebensnotwendigen" Ausgaben 
geringer, während s i c h die Nachfrage mehr und mehr auf Güter 
und Dienstleistungen r i c h t e t , die b e i geringerem Lebensstan
dard a l s Luxus erscheinen müßten. 

Innerhalb einer r e l a t i v kurzen Zeitspanne v o l l z o g s i c h i n 
der Bundesrepublik wie i n a l l e n großen Industrieländern e i n 
t i e f g r e i f e n d e r Wandel der Verbraucherstruktur des Durch
s c h n i t t s h a u s h a l t s . Zwischen 1950 und 1961 s t i e g die Kaufkraft 
einer d u r c h s c h n i t t l i c h e n vierköpfigen Arbeitnehmerfamilie 
p r e i s b e r e i n i g t um etwa 90%. P a r a l l e l damit sank z.B. der An
t e i l der Nahrungsmittelausgaben, die b e i niedri g e n Einkommen 
den größten Verbrauchsposten darstellten, beträchtlich ab und 
schuf Raum für Ausgaben, die 1950 nur i n geringerem Maß mög
l i c h waren. 
Die folgende Tabelle dient a l s I l l u s t r a t i o n dieser Verschie
bungen i n der Ausgabenstruktur. Während die a n t e i l i g e n Aus
gaben für Ernährung, Wohnung, Bekleidung t e i l w e i s e beträcht
l i c h sanken, s t i e g der A n t e i l der Ausgaben für Genußmittel, 
Hausrat, Dienstleistungen und p r i v a t e V e r k e h r s m i t t e l - eben-
f a l l s t e i l w e i s e - beträchtlich an. 
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Ausgabenstruktur eines d u r c h s c h n i t t l i c h e n Arbeitnehmer
haushaltes 1950 und 1961 ( i n Prozent der gesamten Haus
haltsausgaben) 

Verbrauchsarten 

1.Ernährung 
a) Brot, Nährmittel, 

K a r t o f f e l n 
b) tier.Nahrungsmittel 

und Zucker 
c) 0 b s t , Gemüse und 

Sonstiges 
insgesamt 

2. Genußmittel (Getränke 
und Tabak) 

3. Wohnung (einschl.Heizung 
und Beleuchtung) 

4.Hausrat 
5. Bekleidung 
6. D i e n s t l e i s t u n g e n 

a) Peinigung, Körper- u. 
Gesundheitspflege 

b) Bildung und Unter
haltung 

c) Verkehr (ohne Auto u. 
Motorrad) 

d) F e r t i g e Mahlzeigen 
insgesamt 

7 . P r i v a t e V erkehrsmittel 

8 .Sonstige Ausgaben 

A n t e i l e an den gesamten Ausgaben 

10,9 

26,9 

8,0 

4,3 

5 ,5 

1,8 

0,6 

1950 
% 

5,8 

15,9 

4,6 

13,6 

12,2 

2,9 

7,1 

20,6 

8,3 

5 ,0 

7,1 

2,0 

1,1 

1961 

36,0 

14,8 
8,7 

13,4 

3 ,2 

Quelle: S t a t i s t i s c h e Jahrbücher, XXII, Versorgung und 
Verbrauch, "Wirtschaftsrechnungen i n 4 -Personen-
Arbeitnehmerhaushalten einer m i t t l e r e n Verbrau
chergruppe" . 
Hier übernommen aus: Berufsaussichten und Berufs

ausbildung i n der Bundesrepublik, 
a.a.O., S.35 
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2.24 Die Entwicklung des Bedarfs an Rohstoffen und Energie 

Technische Veränderungen und veränderte Verfahrensweisen, 
neue M a t e r i a l i e n usw. führen zu entsprechenden Nachfrage
änderungen der Produzenten nach Rohstoffen und Energie. Die 
i n diesem Zusammenhang w i c h t i g s t e n Entwicklungen weisen i n 
folgende Richtungen' 

o E i n allgemeiner Trend zur Leichtbauweise, d.h. zur Erzeu
gung von Gütern gleichbleibenden oder sogar steigenden 
Gebrauchswerts mit sinkenden Materialienmengen. 

o Die Bevorzugung neuer, l e i c h t e r zu verarbeitender und/ 
oder q u a l i t a t i v besserer Werkstoffe gegenüber den k l a s 
sischen M a t e r i a l i e n . 

o Die Bevorzugung l e i c h t e r zu handhabender und gegebenen
f a l l s preisgünstigerer Energieträger gegenüber den früher 
dominierenden Festbrennstoffen. 

Diese Veränderungen i n der Nachfrage können zur Folge ha
ben, daß früher wichtige I n d u s t r i e n kaum mehr am Wachstum 
von Güterproduktion und Sozialprodukt teilnehmen. 

Die Stahlerzeugung s t i e g z.B. langsamer a l s die Produktion 
der metallverarbeitenden I n d u s t r i e : a n s t e l l e von Gußstücken 
t r e t e n gepreßte B l e c h t e i l e , L e i c h t m e t a l l e r s e t z t S t a h l usw. 
E i n weiteres B e i s p i e l wäre die Rückentwicklung des Kohlen
bergbaus, i n der s i c h das Vordringen neuer Energieträger wie 
Öl und Erdgas w i d e r s p i e g e l t . D e u t l i c h z e i g t s i c h auch die 
Verdrängung t r a d i t i o n e l l e r durch neue Werkstoffe beim Verhält 
n i s zwischen Holz und M e t a l l e i n e r s e i t s und Kunststoffen an
d e r e r s e i t s . 

2.3 Die Entwicklung der Produktivität 

Die i n der w i r t s c h a f t l i c h e n Entwicklung der vergangenen Jahre 
zu beobachtende Steigerung des Sozialprodukts war b e i einer 
g l e i c h z e i t i g nur i n gerigerem Maß steigenden Zahl der Erwerbs 
bevölkerung nur durch technisch-organisatorische Verbesserun
gen möglich, die eine steigende Produktivität der Arb e i t be-
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wirkten . 

Zwischen 1950 und 1961 s t i e g das Sozialprodukt je Beschäf
t i g t e n und Jahr um 87% . Hinter diesem Durchschnittswert 
der gesamtwirtschaftlichen Produktivitätssteigerung verber
gen s i c h jedoch große Unterschiede zwischen einzelnen Wirt
schaftsbereichen, Die folgende Tabelle z e i g t dies anhand 
ausgewählter Branchen. 

Produktivitätszuwachs 1950/61 
(Zunahme des Sozialprodukts je Beschäftigten und Jahr i n 

Pre i s e n von 1954) 

W i r t s c h a f t s g l i e d e r u n g Produktivitätszuwachs 
i n % von 1950 

Chem.Industrie u.verwandte Gewerbe + 134 
Leder- u. Bekleidungsgewerbe + 125 
Holzbe- u. -verarbeitung, Papiererzeugung 

u. - V e r a r b e i t u n g , Druckerei + 118 
Steine und Erden, keramische U.G l a s i n d u s t r i e + 112 
S t a h l - , Maschinen-, S c h i f f s - U.Fahrzeugbau + 109 
Nahrungs- u. Genußmittelherstellung + 95 
Land- u. F o r s t w i r t s c h a f t , F i s c h e r e i + 94+ 
Textilgewerbe + 93 
Gesamte V o l k s w i r t s c h a f t + 87 
Baugewerbe + 80 
E l e k t r o t e c h n i k , Feinmechanik u. Optik, 

Metallwarengewerbe, H e r s t e l l u n g von 
Musikinstrumenten, Spielwaren u.a. + 76 

E n e r g i e w i r t s c h a f t + 68 
Verkehr- u. Nachrichtenübermittlung + 56 
Bergbau + 55 
Eisenbahnen + 51 
Metallerzeugung + 44+ 
Handel 3 + 32 
Öffentlicher Dienst u. Dienstleistungen + 17 
Banken u. Versicherungsgewerbe + 13 
Häusliche Dienste + 8 

Wie erwähnt, dient Produktivität h i e r a l s Index für das 
Ausmaß t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen. 

2) 
Ohne Eisenbahnen 

3) 
Ohne häusliche Dienste und Z i v i l b e d i e n s t e t e b e i deutschen 
und ausländischen V e r t e i d i g u n g s d i e n s t s t e l l e n . 

Tabelle übernommen aus: Berufsaussichten und Berufsausbildung 
i n der Bundesrepublik, a.a.O. S. 38 
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2.4 Die Entwicklung der Beschäftigung 

Aus den Wirkungen von Nachfragesteigerungen und der Produk
tivitätsentwicklung e r g i b t s i c h die Beschäftigungsentwick
lung i n den einzelnen Branchen. 

Nachfrageentwicklung und Produktivitätssteigerung können 
s i c h i n sehr verschiedener Weise kombinieren entsprechend 
verschieden i s t die Zunahme der Beschäftigung i n den e i n z e l 
nen Wirtschaftszweigen. 

Die Grundbeziehungen zwischen Veränderungen von Nachfrage und 
Produktivität e i n e r s e i t s und Beschäftigungsveränderung ande
r e r s e i t s l a u t e n : 

o Der Einsatz an A r b e i t s t e i g t mit steigender Nachfrage nach 
Gütern und Diensten 

o Der Einsatz an A r b e i t s i n k t mit steigendem technisch-orga
n i s a t o r i s c h e n F o r t s c h r i t t , h i e r ausgedrückt i n steigender 
Produktivität der A r b e i t . 

Da Nachfrage und Produktivität i n jedem einzelnen Produktionsprozeß gemeinsam wirksam werden, i s t der Einfluß auf den 
Einsatz an notwendiger Arbeit oder die Nachfrage nach A r b e i t , 
die daraus r e s u l t i e r t , s t e t s e i n "Netto-Effekt" von Nachfra
ge- und Produktivitätsänderungen. 

Die möglichen Auswirkungen auf die Beschäftigung i n einem 
bestimmten Bereich können je nach Ausmaß und Richtung der 
Nachfrage- und Produktivitätsänderungen - q u a n t i t a t i v betrach 
t r a c h t e t - p o s i t i v e , negative oder konstante Werte annehmen. 

Steigen sowohl Nachfrage nach Gütern a l s auch Produktivität, 
so hängt die Nachfrage nach Arb e i t vom jew e i l i g e n Steigerungs 
maß ab: 

Lie g t die Steigerung der Nachfrage über der Produktivitäts
erhöhung, so s t e i g t d ie Nachfrage nach A r b e i t . Steigen Nach
frage und Produktivität i n gleichem Maß, so b l e i b t die Nach
frage nach A r b e i t konstant; s t e i g t die Produktivität stärker 
a l s die Nachfrage, so s i n k t die Nachfrage nach A r b e i t . 
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S t e i g t die Produktivität b e i g l e i c h z e i t i g stagnierender 
Nachfrage nach Gütern, so s i n k t die Nachfrage nach A r b e i t . 
Den selben E f f e k t hat eine sinkende Nachfrage nach Gütern 
be i steigender Produktivität, nur i s t h i e r die Verminderung 
der Nachfrage nach A r b e i t stärker a l s im vorigen F a l l . 
Eine konstante Produktivität führt bei steigender Nachffage 
nach Gütern zu steigender Nachfrage nach A r b e i t , b e i konstan
t e r Nachfrage nach Gütern zu e b e n f a l l s konstanter Nachfrage 
nach A r b e i t und b e i sinkender Nachfrage nach Gütern zu s i n 
kendem Einsatz an A r b e i t . 
Sinkende Produktivität führt b e i steigender und konstanter 
Nachfrage nach Gütern zu steigender Nachfrage nach A r b e i t , 
wobei die Steigerung im zweiten F a l l n i e d r i g e r a l s im ersten 
l i e g t . 
Bei g l e i c h z e i t i g sinkender Nachfrage und Produktivität s t e i g t 
die Nachfrage nach A r b e i t , sofern die Produktivität stärker 
zurückgeht a l s die Nachfrage; der Einsatz an A r b e i t b l e i b t 
unverändert, sofern Nachfrage und Produktivität i n gleichem 
Maß sinken; er geht zurück, wenn die Nachfrage stärker s i n k t 
a l s die Produktivität. 

Diese Beziehungen sind im folgenden Schema noch einmal zusam
mengefaßt . 

Q u a n t i t a t i v e Veränderungen der Nachfrage nach Arbeit 
b e i Veränderungen der Produktivität und der Nachfrage 

nach Gütern und Diensten 

Bachfrage nach Gütern und Diensten 

(1) E i n s a t z an Arbe i t oder Nachfrage nach A r b e i t ... 
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Dieses Schema und die vorstehende Darstellung z e i g t sämt
l i c h e möglichen q u a n t i t a t i v e n Beziehungen zwischen Änderun
gen der Produktivität und Änderungen der Nachfrage e i n e r 
s e i t s und der daraus r e s u l t i e r e n d e n Veränderung des A r b e i t s 
einsatzes a n d e r e r s e i t s . Zu berücksichtigen i s t dabei a l l e r 
dings, daß der F a l l sinkender Produktivität für höher indu
s t r i a l i s i e r t e Wirtschaftssysteme untypisch i s t . Zwar mag eine 
rückläufige Produktivitätsentwicklung i n einzelnen Fällen, 
einzelnen Betrieben vorkommen, i n v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e r Per
spektive und i n den einzelnen Wirtschaftszweigen i s t eine 
mehr oder minder steigende Produktivität die Regel - s i e 
i s t geradezu die Bedingung für den weiter f o r t g e s c h r i t t e n e n 
Stand der I n d u s t r i a l i s i e r u n g und das zukünftige Wachstum einer 
Wirtschaft. 

2.5 Auswirkungen auf die B e r u f s s t r u k t u r 

Diese Ableitungen erlauben Aussagen über die Veränderung der 
A n t e i l e e i n z e l n e r Berufe an den Berufen einer V o l k s w i r t s c h a f t 
insgesamt. In dem Maß, i n dem bestimmte Berufe s p e z i f i s c h 
für bestimmte Branchen s i n d , wird die durch Nachfrage und 
Produktivität i n d u z i e r t e Strukturänderung zwischen einzelnen 
Branchen den Bestand an bestimmten Berufen beeinflussen. 
Hinter der nach der obigen Arbeit gemessenen q u a n t i t a t i v e n 
Veränderung der A n t e i l e e i n z e l n e r Wirtschaftszweige steht 
die Veränderung der globalen Berufsstrukturen, sofern Berufe 
branchenspezifisch s i n d . 

Dabei i s t s t e t s zu berücksichtigen, daß neben und g l e i c h z e i 
t i g zu solchen Änderungen auch die Ber u f s s t r u k t u r innerhalb 
e i n z e l n e r Branchen s i c h verändert. Der Bestand ein z e l n e r Be
rufe einer Branche v a r i i e r t n i c h t g l e i c h s i n n i g . Dies hängt 
vor allem daran, daß Nachfrageänderungen und Produktivitäts-

Dies g i l t a l l e r d i n g s nur für einen T e i l von Berufen. Dane
ben bestehen sehr v i e l e Berufe, die nicht nur i n einer Bran
che a u f t r e t e n . Unter gegebenen Bedingungen, d.h. bei einer 
Analyse auf der Grundlage des vorhandenen s t a t i s t i s c h e n Mate 
r i a l s und der dabei vorgenommenen Branchengliederung b l e i b t 

b.w. 
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änderungen s e l b s t n i c h t homogen s i n d . Die Nachfrage nach Pro
dukten einer Branche i s t s e l b s t s t r u k t u r i e r t , Änderungen der 
Produktivitätsmeßzahlen einer Branche sind e i n g e n e r e l l e r 
Index für ver s c h i e d e n a r t i g s t e technisch-organisatorische Ver
änderungen einer verschiedenartigen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i 
schen S t r u k t u r . Solche Veränderungen können ohne weitere Auf
gliederung e i n z e l n e r Branchen - die h i e r nicht möglich i s t -
und ohne eine (theoretische) Verknüpfung technisch-organisa
t o r i s c h e r Veränderungen mit Berufs- oder " T a t i g k e i t s " - i n h a l t e n 
d e t a i l l i e r t nicht gefaßt werden. 

Dagegen lassen sich, aufgrund der vorstehenden Überlegungen 
und mit H i l f e s t a t i s t i s c h e n M a t e r i a l s gewisse globale Aussa
gen über die Veränderung der Beschäftigung i n einzelnen 
Branchen machen, die a l s Index für entsprechende Bestands
veränderungen gewisser "branchentypischer" Berufe gelten 
können. 

Die einzelnen Wirtschaftszweige i n der Bundesrepublik können 
i n fünf Gruppen zusammengefaßt werden, i n denen s i c h die Be
schäftigung zwischen 1930 und 1961 i n j e w e i l s ähnlicher Weise 
veränderte. 

1. Gruppe: 
In einigen Branchen stand einer verhältnismäßig gering zu
nehmenden Nachfrage e i n beträchtlicher Produktivitätsfort-
s c h r i t t gegenüber. Hier sank die Beschäftigung ab. 

2. Gruppe: 
In den Wirtschaftszweigen dieser Gruppe fand eine starke 
Steigerung der Nachfrage s t a t t , die auch durch große Produktivitätsfortschritte nic h t abgefangen werden konnte. Hier 
nahm die Zahl der Arbeitskräfte s t a r k zu. 

Fortsetzung s.S.35 
damit e i n großer Un s i c h e r h e i t s b e r e i c h für aussagen über 
die Veränderung der B e r u f s s t r u k t u r , die s i c h auf q u a n t i t a t i v 
gemessene Strukturveränderungen der Beschäftigung stützen. 
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3. Gruppe: 
In der d r i t t e n Gruppe s t i e g die Produktion der Nachfrage 
entsprechend s t a r k an, während s i c h die Produktivität im 
allgemeinen höchstens d u r c h s c h n i t t l i c h e n t w i c k e l t e . I n f o l g e 
dessen s t i e g auch die Beschäftigung st a r k an, wenn auch 
ni c h t i n gleichem Maß wie i n Gruppe 2. 

4. Gruppe: 
In dieser Gruppe waren die Produktivitätsfortschritte über
d u r c h s c h n i t t l i c h groß. Da s i c h jedoch die Nachfrage etwa im 
gleichen Maß erhöhte, b l i e b die Beschäftigung im wesentlichen 
unverändert. 

5. Gruppe: 
In der l e t z t e n Gruppe s t i e g die Nachfrage s t a r k an, während d i 
Produktivität nur wenig erhöht werden konnte. Infolgedessen 
nahm die Beschäftigung s t a r k zu. 

Die folgende Tabelle z e i g t die Entwicklung i n den w i c h t i g 
sten Wirtschaftszweigen. Unter " Beschäftigung" wird nicht nur 
die Veränderung der absoluten Zahl der im j e w e i l i g e n Wirt
schaftszweig Erwerbstätigen, sondern auch die Zu- oder Abnah
me i h r e s A n t e i l s an der gesamten Erwerbsbevölkerung der 
Bundesrepublik angegeben. 
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Entwicklung von B e i t r a g zum Bruttoinlandsprodukt, P r o d u k t i 
vität und Beschäftigung 1950 b i s 196l ( i n Prozent von 1950 -
Bundesgebiet einschließlich Saar und ohne B e r l i n ) 
W irtschaftsgliederung Produk- Produk- Beschäftigung 

t i o n tivität a b s o l u t / A n t e i l 
Gesamte V o l k s w i r t s c h a f t + 124 + 8 7 + 2 0 0 
1.Gruppe: Produktion s t e i g t langsam; Produktivität nimmt 

stärker zu; Beschäftigung nimmt st a r k ab. 
Land- U . F o r s t w i r t s c h a f t , 
F i s c h e r e i + 35 + 94 - 30 - 42% 

Häusliche Dienste - 9 + 8 - 16 - 28% 
Bergbau + 41 + 55 - 9 - 24% 
Eisenbahnen + 36 + 51 - 9 - 24% 

2.Gruppe: Produktion s t e i g t sehr s t a r k und wesentlich rascher 
al s die Produktivität; Beschäftigung s t e i g t sehr 
s t a r k . 

S t a h l - , Maschinen-, S c h i f f s -
und Fahrzeugbau + 275 + 109 + 94 + 62% 

E l e k t r o t e c h n i k , Feinmechanik. 
u.Optik, Metallwarengewerbe, 
H e r s t e l l u n g v . M u s i k i n s t r u 
menten , Spielwaren u.a. + 254 + 7 6 + 101 + 67% 

Chem.Industrie u. verwandtes 
Gewerbe + 329 + 134 + 84 + 53% 

3. Gruppe: Produktion s t e i g t s t a r k und wesentlich rascher a l s 
die Produktivität; Beschäftigung s t e i g t mittelmäßig 
bi s s t a r k . 

E n e r g i e w i r t s c h a f t + lk7 + 68 + kl + 23% 
Metallerzeugung + 110 + 44 + 46 + 22% 
Steine u.Erden, keramische 
und G l a s i n d u s t r i e + 178 + 112 + 31 + 9% 

Baugewerbe + 143 + 80 + 36 + 13% 

4. Gruppe: Produktion s t e i g t s t a r k , aber n i c h t sehr v i e l r a 
scher a l s die Produktivität; Beschäftigung b l e i b t 
im wesentlichen unverändert. 

Holzbe- u. - V e r a r b e i t u n g , 
Papiererzeugung u . - V e r a r b e i 
tung, Druckerei + 127 + 118 + 4 13% 

Textilgewerbe + 110 + 9 3 + 8 - 10% 
Leder- U.Bekleidungsgewerbe + 113 + 125 5 12% 
Nahrungs- u.Genußmittel
h e r s t e l l u n g + 120 + 95 + 12 7% 

5.Gruppe: Produktion s t e i g t mittelmäßig b i s s t a r k und wesent
l i c h rascher a l s die nur langsam zunehmende Produk
tivität; Beschäftigung s t e i g t s t a r k b i s sehr s t a r k . 

Handel 
Verkehr- u.Nachrichten
übermittlung 

Banken u.Versicherungs
gewerbe 

Öffentlicher Dienst und 
Dienstleistungen2) 

+ 124 + 32 + 59 + 32% 

+ 146 + 56 + 57 + 31% 

+ 146 + 13 + 116 + 80% 

+ 76 + 17 + 51 + 26% 

Ohne Eisenbahnen 
2) 

Ohne häusliche Dienste und Z i v i l b e d i e n s t e t e b e i deutschen und 
ausländischen V e r t e i d i g u n g s d i e n s t s t e l l e n 

Übernommen aus: Berufsaussichten und Berufsausbildung i n der 
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Diese Veränderungen der Beschäftigung i n einzelnen Wirt-
schaftszweigen geben einen Hinweis auf die Veränderung des 
A n t e i l s von branchentypischen Berufen an den Berufen einer 
V o l k s w i r t s c h a f t insgesamt. So läßt s i c h zeigen, daß die 
Entwicklung von solchen Berufen wie Landwirt ( L a n d w i r t s c h a f t ) , 
Chemiefacharbeiter (Chemische I n d u s t r i e ) u.a. (siehe d e t a i l 
l i e r t zur Entwicklung e i n z e l n e r Berufe K a p i t e l ), die für 
die j e w e i l i g e n Branchen t y p i s c h s i n d , t e n d e n z i e l l der Be
schäftigungsentwicklung der einzelnen Branchen e n t s p r i c h t . 

Dagegen sind Aussagen für Berufe, die typischerweise i n meh
reren oder a l l e n Branchen v e r t r e t e n sind (kaufmännische Ange
s t e l l t e , Akademiker der verschiedenen Fachrichtungen u.a.) 
auf dieser Grundlage n i c h t möglich (es s e i denn für T e i l g r u p 
pen, a l s o z.B. für kaufmännische A n g e s t e l l t e im Bank- und 
Versicherungswesen, sofern für einen solchen Wirtschaftsbe-
r e i c h eine Auszählung v o r l i e g t ) . An diesem Punkt wird k l a r , 
wie problematisch die übliche und i n der S t a t i s t i k verwendete 
Branchengliederung i s t . Zum Problem des Berufswandels vermag 
s i e nur für einen T e i l der Berufe und auch für diesen nur 
überschlägig E i n s i c h t e n und Erklärungsmöglichkeiten zu l i e 
f e r n 1 . 

Somit wäre n i c h t nur eine R e v i s i o n der B e r u f s k l a s s i f i k a t i o n 
vonnöten ( s . Kap, ), sondern auch eine weitere Gliederung 
oder Zusammenfassung von Wirtschaftsbereichen nach Gesichts 
punkten, die s i c h auf den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Veränderungs
prozeß a l s ganzen beziehen l a s s e n . Ansätze dazu sind etwa 
i n der 3-Sektoren-Gliederung Fourasties und ähnliches ( v g l . 
J . F o u r a s t i e , Die große Hoffnung des XX. Jahrhunderts, 
Köln 1954) . 
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3. Probleme der Erfassung der Berufsstruktur 

5.1 Ber u s b e g r i f f und Analyse der Berufsstruktur 

Die Überlegungen i n K a p i t e l 1 versuchten, e i n kohärentes 
B i l d der den Berufswandel verursachenden Faktoren heraus
zuarbeiten. Dabei wurde die abhängige Größe i n diesem Wir
kungskomplex a l s "Berufs" wandel oder "Berufs" s t r u k t u r be
zeichnet, ohne daß der B e r u f s b e g r i f f genauer bestimmt war. 

W i l l man vorliegende, insbesondere s t a t i s t i s c h e M a t e r i a 
l i e n a u f b e r e i t e n , so i s t zu fragen, was der B e r u f s b e g r i f f 
konkret bezeichnet und welcher Stellenwert ihm im Rahmen 
der Analyse und Prognose des "Berufs"wandels zukommt. 

Jede Untersuchung und Prognose des Berufswandels r i c h t e t 
s i c h auf die Veränderung der Arten und Formen menschlicher 
A r b e i t . Die R e a l i s t i k , der empirische Gehalt von Aussagen 
über Prozesse des Wandels von Tätigkeiten, der Verände
rungen i h r e r A n t e i l e an a l l e n menschlichen (Berufs-)Tätig-
ke i t e n und i h r e r internen V a r i a t i o n e n hängt neben der 
adäquaten Berücksichtigung verursachender Faktoren vor a l 
lem davon ab, wie die K l a s s i f i k a t i o n der abhängigen Vari a b 
len (eben der Tätigkeiten) den konkreten B e r e i c h der "Ar-
b e i t " faßt. 

Untersuchungen über die B e r u f s s t r u k t u r erfordern die Ab
grenzung e i n z e l n e r Tätigkeiten von anderen i n einem Be
g r i f f s s y s t e m , i n dem das Gesamt an Tätigkeiten beschrieben 
werden kann. 

Wenn e i n solches B e g r i f f s s y s t e m e i n r e a l i s t i s c h e s A b b i l d 
konkreter Verhältnisse l i e f e r n s o l l , muß es einer Reihe 
von Anforderungen entsprechen: 
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o Die Bezeichnungen von Tätigkeiten a l s " A r b e i t " von Per
sonen müssen u n t e r s c h i e d l i c h e Tätigkeiten ei n d e u t i g un
terscheidbar machen. Das heißt, daß für jede von anderen 
zu unterscheidende Tätigkeit e i n gesonderter B e g r i f f vor 
handen sein muß. Die Grundlage der Unterscheidung, d.h. 
das (od. die) K l a s s i f i k a t i o n s k r i t e r i u m , müßte i n ver
schiedener H i n s i c h t - z.B. h i n s i c h t l i c h einer Analyse 
von Veränderungsprozessen im Rahmen des s k i z z i e r t e n Mo
d e l l s - rel e v a n t s e i n . 

o Tätigkeiten a l s " A r b e i t " von Personen sind s e l b s t 
komplex. S i e bestehen aus einer Reihe von Tätigkeits
elementen bzw. Handlungsabläufen, die je nach Kombina
t i o n u n t e r s c h i e d l i c h e Tätigkeiten d a r s t e l l e n . Unter der 
Annahme, daß es einen bestimmten endlichen Satz von s o l 
chen Tätigkeitselementen g i b t , mit deren H i l f e " A r b e i t " 
beschrieben werden kann, erscheinen Tätigkeiten j e w e i l s 
a l s ( z . B. nach Zahl, Bedeutung, A r t der Verknüpfung) 
unterschiedliche,Kombinationen solcher Elemente. Für 
jede Kombination wäre e i n separater B e g r i f f notwendig. 

o Das System der k l a s s i f i k a t o r i s c h e n B e g r i f f e muß f l e x i b e l 
s e i n : Jede neue Kombination b e r e i t s vorhandener Tätig
keitselemente e r f o r d e r t einen neuen B e g r i f f und seine 
I n t e g r a t i o n i n s B e g r i f f s s y s t e m . Darüber hinaus müssen 
neu auftretende Elemente aufgenommen und berücksichtigt 
werden, das Verschwinden a l t e r muß e x p l i z i t r e g i s t r i e r 
bar s e i n . 

Die Frage i s t nun, ob der gegebene B e r u f s b e g r i f f und die auf 
ihm aufbauende B e r u f s k l a s s i f i k a t i o n den Anforderungen der 
Trennschärfe und Flexibilität genügt und somit i n der S t a t i 
s t i k zureichende Unterlagen zur B e u r t e i l u n g des Wandels 
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der B e r u f s s t r u k t u r b e r e i t s s t e l l t . ' 

3.2 Probleme der herkömmlichen 

Bei der A r b e i t mit M a t e r i a l i e n , die auf dem herkömmlichen 
B e r u f s b e g r i f f und der herkömmlichen K l a s s i f i k a t i o n auf-
bauen, ergeben s i c h im H i n b l i c k auf unser Thema insbeson-
dere folgende Schwierigkeitens : 

(1) Die Berufsbezeichnung g i l t a l s Bezeichnung des Inh a l t s 
e i n z e l n e r Tätigkeiten. Damit wird angenommen, daß g l e i c h 
benannte Tätigkeiten ( Berufe) auch g l e i c h e I n h a l t e haben, 
bzw. daß die Unterschiede i n Tätigkeitsinhalten nur mar
gi n a l e Bedeutung be s i t z e n und vernachlässigt werden können. 

(2) Die Aufnahme neuer Tätigkeiten (bzw. Tätigkeitsbezeich
nungen) i n die B e r u f s k l a s s i f i k a t i o n w i r d verfälscht durch 
deren weitgehende Anlehnung an d i e t r a d i t i o n e l l e Berufs
s t r u k t u r , Dieser Prozeß der Einordnung geschieht a l s kon
t i n u i e r l i c h e M o d i f i k a t i o n , die i n der Regel nur D e t a i l s 
b e t r i f f t . Die Ursache für diesen Tatbestand l i e g t (a) im 
Mangel an ei n e r theoretischen E i n s i c h t i n das Problem 

'Vgl. H.J, Daheim, Der Beruf i n der modernen G e s e l l s c h a f t , 
Köln-Berlin 1967; s. dort einen Überblick über b i s h e r i g e 
K l a s s i f i k a t i o n s v e r s u c h e (mit L i t e r a t u r ) S. 44 ff. 

Eine D a r s t e l l u n g der B e r u f s k l a s s i f i k a t i o n , der Grundsätze 
i h r e s Aufbaus e t c . ( V g l . h i e r z u : S t a t i s t i s c h e s Bundesamt 
Wiesbaden, K l a s s i f i z i e r u n g der Berufe, Ausg. 1961, S t u t t g a r t 
und Mainz, S. 5-12); I n t e r n a t i o n a l e S t a n d a r d k l a s s i f i k a t i o n 
der Berufe (ISCO), I n t e r n a t . Arbeitsamt Genf 1958, dt. 
Passung Wiesbaden 1960; R e v i s i o n der i n t e r n a t i o n a l e n Stan
d a r d k l a s s i f i k a t i o n der Berufe, I n t e r n a t i o n a l e s Arbeitsamt 
Genf 1966; Handbuch der Tätigkeitselemente, S t a t i s t i s c h e s 
Bundesamt Wiesbaden (Hg. und Übersetzung), 1967. Wesentliche 
Aspekte werden s i c h aus der folgenden k r i t i s c h e n Behandlung 
ersehen l a s s e n . 
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g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wandels ; (b) am methodischen Zwang, den 
Z e i t v e r g l e i c h zu gewährleisten: Jede grundlegende R e v i s i o n 
der Systematik erschwert d i e V e r g l e i c h b a r k e i t mit früheren 
Zählungen und S t a t i s t i k e n oder macht s i e völlig unmöglich. 

(3) Die i n der Berufssystematik verwendeten Gliederungs-
p r i n z i p i e n , d ie nebeneinander verschiedene Elemente benutzen 
und deren Stellenwert s i c h j e nach Berufsgruppe verändert, 
führen (a) zu Unschärfen und, vor allem, (b) erlauben kaum 
einen Bezug auf Prozesse des ökonomischen, b e t r i e b l i c h e n 
und technisch-organisatorischen Wandels. 

Eine allgemeine und umfassende K r i t i k der Berufssystematik 
und der mit i h r e r H i l f e e r s t e l l t e n B e r u f s s t a t i s t i k e n braucht 
h i e r n i c h t gegeben zu werden. Es s o l l l e d i g l i c h gezeigt werden, 
wie schwierig eine Prognose mit H i l f e des vorliegenden M a t e r i a l s 
i s t , mit dem Z i e l , s i c h der Problematik der s t a t i s t i s c h e n Daten 
bewußt zu werden. 

Im folgenden werden die i n ( 1 ) , (2) und (3) genannten Sach
v e r h a l t e etwas we i t e r ausgeführt. 

zu (1): Berufsbezeichnung a l s Bezeichnung des I n h a l t s der Tätigkeiten 

Die Annahme der Berufssystematik, daß Beruf und Tätigkeitsbe-
zeichnungen zureichend Aufschluß über Berufs- und Tätigkeitsinhal
te geben, verhindert die Erfassung von relevanten Änderun
gen der Tätigkeitsinhalte, die s i c h n i c h t oder n i c h t adäquat 
i n veränderten Tätigkeitsbezeichnungen niederschlagen. Es 
g i b t eine beträchtliche Zahl von Hinweisen, daß di e s im gro
ßen Umfang der F a l l i s t . 
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Eines der wesentlichen Merkmale moderner, s t a r k a r b e i t s 
t e i l i g e r und d i f f e r e n z i e r t e r Wirtschaftssysteme i s t der zu
nehmend abstrakte Charakter menschlicher A r b e i t , A r b e i t ge
rät i n wachsende Dista,nz zu solchen Produktionsprozessen, die 
unmittelbar auf e i n der Anschauung zugängliches Erzeugnis 
g e r i c h t e t s i n d , oder d i e e i n unmittelbar e i n s i c h t i g e s Ar
beitshandeln mit s i c h bringen. Diese Entfernung der A r b e i t 
von der unmittelbaren Anschauung, die Tatsache, daß A r b e i t 
i n Formen anfällt, die der unmittelbaren E i n s i c h t v e r s c h l o s 
sen s i n d , bewirkt, daß s i c h der I n h a l t v i e l e r neuer oder ver
änderter Tätigkeiten n i c h t mehr mit einem ein z i g e n B e g r i f f 
e i n d e u t i g und verständlich fassen läßt ( z . B. T i s c h l e r -
Programmsteuerer). Die b e t r i e b l i c h e P r a x i s kennt i n dem Maß 
A r b e i t s p l a t z - und Tätigkeitsbenennungen, die höchstens einem 
Eingeweihten gewisse Informationen über die A r t der A r b e i t 
geben, sofern er ni c h t nur die technischen Bedingungen, son
dern auch die j e w e i l i g e b e t r i e b l i c h e Organisation kennt und 
durchschaut umgekehrt kann h i n t e r einem gleichen B e g r i f f 
e i n höchst u n t e r s c h i e d l i c h e r Tätigkeitsinhalt stecken. 

Eine k l a s s i f i k a t o r i s c h e Zuordnung von Tätigkeiten nach den i n 
einzelnen Bereichen verwendeten mehr oder weniger zufällig 
entstandenen und u n i v e r s e l l n i c h t verstehbaren Bezeichnungen 
kann völlig unbrauchbar s e i n . 

Die Möglichkeit, eindeutige und u n i v e r s e l l e i n s i c h t i g e Be-
zeichnungen von Tätigkeiten zu gewinnen, wird durch den f o l 
genden Tatbestand noch w e i t e r v e r r i n g e r t : In der I n d u s t r i e 
wie auch im i n d u s t r i a l i s i e r t e n Verwaltungs- und D i e n s t l e i s t u n g s 
b e r e i c h sind noch z a h l l o s e t r a d i t i o n e l l e Bezeichnungen von Tä-
t i g k e i t e n im Gebrauch, deren I n h a l t e (und auch Q u a l i f i k a t i o n s 
anforderungen) s i c h grundlegend verändert haben. Diese Ver
änderungen werden bei einer K l a s s i f i k a t i o n , d ie von der 
Tätigkeitsbezeichnung und dem bestehenden und h i s t o r i s c h ent
standenen System von Tätigkeitsbezeichnung (Berufssystematik) 
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ausgeht, nich t berücksichtigt. 

Für die genannten Tatbestände g i b t es eine Fülle von Be
legen. E i n i g e werden h i e r b e i s p i e l h a f t angeführt. 

In Steuerständen moderner k o n t i n u i e r l i c h e r Walzstraßen 
g i b t es nebeneinander Arbeitsplätze mit p r a k t i s c h g l e i 
chen Aufgaben und Anforderungen, die nur aufgrund i h r e r 
anderen Entstehungsgeschichte einmal a l s "Walzer" und e i n 
mal a l s "Steuermann" bezeichnet werden. 

Arbeitsplätze, die etwa i n der Z i g a r e t t e n - oder Papier
i n d u s t r i e mit dem B e g r i f f "Maschinenführer" bezeichnet 
werden, können eine gena,ue Entsprechung i n Arbeitsplätzen 
i n anderen I n d u s t r i e n f i n d e n , wie etwa der T e x t i l i n d u s t r i e . 
Aufgrund der längeren i n d u s t r i e l l e n T r a d i t i o n der T e x t i l 
i n d u s t r i e werden h i e r B e g r i f f e wie "Weber" oder " B l e i c h e r " 
für "Maschinenführer"-Tätigkeiten verwendet und nach ganz 
anderen Gesichtspunkten i n die Systematik eingeordnet. 

B e i v i e l e n neuen Tätigkeiten, die im Laufe der l e t z t e n 
Jahre entstanden s i n d , überwiegen e i n d e u t i g abstrakte 
Tätigkeitsbezeichnungen, d i e an s i c h n i c h t s mehr über die 
Tätigkeit s e l b s t aussagen. "Programmsteuerer" haben i n der 
Automobilindustrie und "Produktographbediener" i n der 
T e x t i l i n d u s t r i e Aufgaben der Produktions- und M a t e r i a l 
flußsteuerung zu erfüllen. Dieses B e i s p i e l z e i g t i n einem 
F a l l beide genannten Schwierigkeiten. Zum einen die Abstrakt 
h e i t der B e g r i f f e i n bezug auf die bezeichnete Tätigkeit, 
zum anderen eine D i f f e r e n z i e r u n g , d i e den sachlichen Bereich 
v e r z e r r t wiedergibt: "Produktographbediener" und "Programm
steuerer" werden a l s selbständige Gruppen behandelt, ob
wohl s i e ähnliche oder g l e i c h e Tätigkeiten v e r r i c h t e n . 
Der Wandel der Tätigkeitsstruktur wird n i c h t adäquat faß
bar. In einer Analyse des Berufswandels, b e i der s i c h her
a u s s t e l l t , daß der A n t e i l der "Produktographbediener" um 
10 % gesunken i s t , während der A n t e i l der "Programmsteuerer" 
um 10 % gestiegen i s t , w i r d eine Bewegung der B e r u f s s t r u k t u r 
k o n s t a t i e r t , die i n W i r k l i c h k e i t n i c h t stattgefunden hat. 
Der A n t e i l der von den beiden B e g r i f f e n gefaßten gleichen 
Tätigkeit b l e i b t insgesamt unverändert. 

Die U n e i n s i c h t i g k e i t von Tätigkeitsbezeichnungen, die Ver
wendung verschiedener B e g r i f f e für g l e i c h e Tätigkeiten 
u.a.m. wird jedoch n i c h t a l l e i n auf der b e r u f s s t a t i s t i s c h e n 
Ebene zum Problem: s i e führt sogar i n der P r a x i s zur 
O r i e n t i e r u n g s l o s i g k e i t und zu Mängeln. So wurde b e i s p i e l s 
weise die Ex i s t e n z des erwähnten "Programmsteuerers" von 
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mehreren für d e r a r t i g e Fragen zuständigen Ingenieuren 
des betreffenden Automobilwerkes s t r i k t geleugnet und 
dann e r s t vom Abteilungsmeister a l s r e i n e Selbstverständlich
k e i t bestätigt. 

Die Schwierigkeiten der Berufssystematik, die s i c h auf 
i n der P r a x i s entstandene und verwendete B e g r i f f e stützt, 
bestehen vor allem d a r i n , daß i n v i e l e n Fällen die e i n z e l 
nen B e g r i f f e 

o die A r t der Tätigkeit ni c h t erkennen lassen, 

o verschiedene Tätigkeiten bezeichnen, 

o g l e i c h e Tätigkeiten verschieden bezeichnen. 

Zu (2): Aufnahme neuer Tätigkeiten in die Klassifikation 

(a) Auf die Notwendigkeit, eine f l e x i b l e , d. h. h i s t o r i s c h 
s i c h ändernden Bedingungen menschlicher A r b e i t s i c h anpas
sende K l a s s i f i k a t i o n zu entwickeln, kann h i e r n i c h t e i n 
gegangen werden. E i n s i c h t i g i s t , daß jede s t a r r e K l a s s i f i 
k a t i o n die Aufnahme neuer A r b e i t s i n h a l t e v e r b i e t e t , und 
daß ex-post-Anpassungen an konkrete Veränderungen 
solange keine Prognosebasis abgeben, a l s das P r i n z i p der 
Veränderung n i c h t e x p l i z i t und systematisch i n die Modi
f i k a t i o n eingeht, 

(b) Die Notwendigkeit, d i e Berufssystematik i n Anpassung an 
die Veränderungen der Tätigkeitsstruktur so zu m o d i f i z i e 
ren, daß die V e r g l e i c h b a r k e i t mit früheren Zeitpunkten ge
währleistet wi r d , führt zu einem schwerwiegenden Problem, 
eben w e i l i n der Realität d i e h i s t o r i s c h e V e r g l e i c h b a r k e i t 
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der Tätigkeiten n i c h t gegeben i s t . 

So kennt die B e r u f s s t a t i s t i k noch eine ganze Reihe von 
Berufs-Klassen, d i e nur mit einigen hundert oder tausend 
Erwerbspersonen, j a t e i l s nur noch mit einigen wenigen 
Personen, besetzt s i n d , wie b e i s p i e l s w e i s e "Pelztier-
züchter", "Imker", "Tierfänger", "Nadelmacher","Klavier
bauer", "Darmsaitenmacher", "Kutscher" und v i e l e andere. 

Demgegenüber werden ganze Tätigkeitsgruppen, die qu a n t i 
t a t i v hochbesetzt sind und s i c h besonders rasch verändern, 
ohne jede D i f f e r e n z i e r u n g i n einer e i n z i g e n Berufs
klasse oder i n einer Residualkategorie zusammengefaßt. E i n 
B e i s p i e l dafür i s t d i e Berufsklasse "Schlosser (außer S t a h l 
bauschlosser)" oder eine typische Restkategorie wie "übrige 
Ingenieure, Techniker" (die 1961 über 40 % a l l e r Ingenieure 
und Techniker ausmachten), Gruppen, i n denen Personen 
mit höchst un t e r s c h i e d l i c h e n Tätigkeiten und stark 
d i f f e r e n z i e r t e n S p e z i a l q u a l i f i k a t i o n e n zusammengefaßt 
werden und i n denen s i c h e r auch eine Reihe t y p i s c h "neuer", 
d.h. e i g e n t l i c h mit t r a d i t i o n e l l e n Berufen unv e r g l e i c h 
barer Tätigkeiten enthalten s i n d . 

Der Versuch, die Systematik r e a l i s t i s c h e r zu g e s t a l t e n , 
führt dabei dazu, daß v i e l f a c h gerade Sach- und Re s i d u a l 
kategorien von Berufszählung zu Berufszählung anders d e f i 
n i e r t werden, so daß ni c h t einmal die großen Bestände d i e 
ser Gruppen auf i h r e globale Entwicklung h i n a n a l y s i e r t 
werden können. 

Der b e r u f s s t a t i s t i s c h e n Notwendigkeit, einen Z e i t v e r 
g l e i c h zu ermöglichen, e n t s p r i c h t i n der P r a x i s der 
Betriebe e i n Orientierungszwang, der dazu führt, daß 
r e l a t i v unabhängig von Veränderungen der Tätigkeits
strukturen und - i n h a l t e die Ausbildungsstruktur früherer 
Perioden r e p r o d u z i e r t w i r d . Wenn es - wie i n der Bundes
r e p u b l i k - e i n t r a d i t i o n s r e i c h e s , v e r f e s t i g t e s Ausbildungs
system g i b t , s t e l l e n d i e B e g r i f f e , mit denen man den Aus
bildungsabschluß bezeichnet ( z . B. Bergmann, Schlosser, 
Kraftfahrzeugmechaniker usw.) d i e w i c h t i g s t e praktische 
Orientierungsgröße für Tätigkeitsinhalte dar. Solange 
ni c h t e i n f l a g r a n t e r Widerspruch zwischen dem Ausbildungs
beruf und der ausgeübten Tätigkeit besteht, wird der e i n 
zelne Erwerbstätige (wie auch sein Arbeitgeber) dazu ten
d i e r e n , seine Tätigkeit unter Rückgriff auf den Namen des 
Lehrberufs zu c h a r a k t e r i s i e r e n : E i n A r b e i t e r , der Maschi
nenschlosser g e l e r n t hat, wird solange i n seiner eigenen 
V o r s t e l l u n g wie i n der V o r s t e l l u n g seiner Vorgesetzten 
"Schlosser" b l e i b e n , solange er ni c h t A r b e i t e n v e r r i c h t e t , 
die e i n d e u t i g n i c h t s mehr mit seiner Schlosserausbildung 
zu tun haben. 
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E i n gravierendes B e i s p i e l für diesen allgemeinen Zustand 
i s t die Behandlung der technischen Berufe, b e i denen i n 
der BKD zwischen den beiden Zählungen 1950 und 1961 e i n e r 
s e i t s so v i e l e Veränderungen i n der Systematik vorgenom
men wurden, daß überhaupt nur mehr einzelne (und zwar meist 
n i c h t die q u a n t i t a t i v w i c h t i g s t e n Berufsklassen) b e i 
beiden Jahren v e r g l e i c h b a r s i n d , während s i c h g l e i c h z e i t i g 
der A n t e i l der nur i n der Residualkategorie der "sonstigen 
Ingenieure und Techniker" ausgewiesenen Erwerbspersonen 
st a r k erhöht hat. H i e r wurden durch die Umstellung der 
Systematik sowohl d i e V e r g l e i c h b a r k e i t wie auch die R e a l i 
s t i k vermindert. 

Eine s i c h rasch wandelnde Struktur von konkreten Tätig
ke i t e n e r f o r d e r t e i n f l e x i b l e s System der Tätigkeitsklassi-
f i k a t i o n , das g l e i c h z e i t i g den, Vergleich mit früheren Z e i t -
punkten und damit Aussagen über die Entwicklungen zwischen 
verschiedenen Zeitpunkten ermöglichen muß. Das damit gege
bene Problem i s t noch weitgehend ungelöst. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt führt der Zwang zur V e r g l e i c h b a r k e i t zu ten
d e n z i e l l e n und großenteils schwerwiegenden Diskrepanzen 
zwischen B e g r i f f s s y s t e m und der zu fassenden Realität. 

zu (3) 

(a) Die G l i e d e r u n g s p r i n z i p i e n s o l l t e n eine b e g r i f f l i c h 
eindeutige Abgrenzung verschiedener Tätigkeiten ermög
l i c h e n . Sofern n i c h t e i n einzelnes G l i e d e r u n g s p r i n z i p 
für sämtliche Tätigkeiten angewandt w i r d oder angewandt 
werden kann, besteht die Möglichkeit, daß zwei - von 
einem Be g r i f f s s y s t e m , das u n t e r s c h i e d l i c h e Gliederungs
p r i n z i p i e n r e f l e k t i e r t - d i s k r i m i n i e r t e Tätigkeiten ge
trennt ausgewiesen werden, aber denselben Realbe r e i c h ab
decken. Die p a r a l l e l e E x i s t e n z mehrerer G l i e d e r u n g s p r i n 
z i p i e n und i h r e Widerspiegelung im System der Tätigkeitsbe
zeichnungen führt zu Unstimmigkeiten und Unschärfen, wenn 
die einzelnen G l i e d e r u n g s p r i n z i p i e n n i c h t s e l b s t e i n d e u t i g 
und begründet aufeinander bezogen s i n d - d. h. einem Ge
samtkonzept f o l g e n . 
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Die i n der Berufssystematik i m p l i z i t verwendeten G l i e d e 
r u n g s p r i n z i p i e n (mindestens a c h t ) , die entweder ausschließ
l i c h oder i n Kombination mit anderen die Einstufung einer 
Tätigkeit bestimmen, s i n d n i c h t systematisch aufeinander 
bezogen; s i e sind vielmehr t r a d i t i o n e l l gewachsen und 
nic h t k l a r gegeneinander abgegrenzt. 

So können bestimmte, häufig geringfügige Veränderungen 
i n Tätigkeitsinhalten und Tätigkeitsbezeichnungen bewirken, 
daß diese Tätigkeiten nach einem anderen G l i e d e r u n g s p r i n z i p 
e i n g e s t u f t und ei n e r anderen Berufsklasse zugeordnet 
werden. 

Sine unsystematische Anwendung verschiedener Gliederungs
p r i n z i p i e n kann zu Veränderungen oder Konstanz i n den s t a 
t i s t i s c h ausgewiesenen B e r e i c h e n führen, ohne d a ß eine 
Veränderung oder Konstanz der Sache, des A n t e i l s bestimmter 
Tätigkeiten, e r f o l g t s e i n muß. 

Die w i c h t i g s t e n , i n der Berufssystematik verwendeten G l i e 
derungsprinzipien sind: 

o Tätigkeiten werden nach dem Produkt, (das s i e erzeugen 
oder erzeugen helfen) e i n g e s t u f t . B e i s p i e l e dafür sind 
s t a t i s t i s c h e Berufsklassen, wie "Gebißmacher", "Büchsen
macher", " E i s e n s c h i f f b a u e r " , "Kernmacher", "Eiskremher
s t e l l e r " usw. 

o Tätigkeiten oder Gruppen von Tätigkeiten werden nach den 
(Produktionsverfahren d e f i n i e r t : "Metallspanabnehmer", 
"Met a l l v e r b i n d e r " , "Wirker und Spinner" usw. 

o Tätigkeiten oder Gruppen von Tätigkeiten werden nach 
dem v e r a r b e i t e t e n Rohstoff, bestimmt: " K u n s t s t o f f v e r a r 
b e i t e r " , " H o l z v e r a r b e i t e r und zugehörige Berufe", "Be
tonbauer" im Gegensatz zu "Maurer", "Kupferschmied" im 
Gegensatz zu "Stahlschmied" und "Edelmetallschmied" usw. 

o Tätigkeiten werden nach dem (verwendeten oder bedienten) 
l A r b e i t s m i t t e l ) e i n g e s t u f t : "Maschinist und zugehörige Be
r u f e " , "Maschinist an Kraftmaschinen", "Maschinist an 
Arbeitsmaschinen'' usw. 
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o Tätigkeiten werden ( v e r t i k a l ) nach dem Ausbildungs-
niveau, bestimmt: so b e i der D e f i n i t i o n der Berufs
gruppe "ungelernte Hilfskräfte sowie n i c h t an anderer 
S t e l l e eingeordnete Handlanger"; b e i der Abgrenzung 
der Berufsgruppe "technische Sonderfachkräfte" von 
der Berufsgruppe "Ingenieure, Techniker und verwandte 
Berufe" usw. 

o Tätigkeiten werden nach der hierarchisehen Ordnung 
bezeichnet: so b e i der Abgrenzung der Berufsklassen 
"Unternehmer, Organisator, Geschäftsleiter ohne nähere 
Berufsangabe" oder b e i der Abgrenzung "Verwaltungsbe
dienstete des höheren und gehobenen Dienstes" von den 
r e s t l i c h e n "Organisations-, Verwaltungs- und Büroberu
fen" , 

o Tätigkeiten werden nach der Branchenzugehörigkeit, be
zeichnet: so bei der Gliederung der Berufsgruppe "Ver
kehrsberufe", i n den Berufsordnungen des "Landverkehrs", 
des "Wasserverkehrs", des "Luftverkehrs" und des "Nach
ric h t e n v e r k e h r s " oder die Abgrenzung der Berufsgruppe 
"Gaststättenberufe". 

o Tätigkeiten oder Gruppen von Tätigkeiten werden nach 
einzelnen Fachrichtungen e i n g e s t u f t : "Ingenieure und 
Techniker des Bergbaus", "Ingenieure und Techniker des 
E l e k t r o f a c h s " , "Vermessungsingenieure", "Chemiker" i n 
der Berufsgruppe "Ingenieure, Techniker und verwandte 
Berufe" oder die Berufsklassen " B i o l o g e " , "Bildhauer", 
"Sänger", " S c h a u s t e l l e r " , " B e r u f s s p o r t l e r " , i n den Be
rufsgruppen "übrige Berufe der Wissenschaft und des 
Geisteslebens" und "künstlerische Berufe" 

Geringe Unterschiede der Tätigkeitsinhalte oder der Tätig
keitsbezeichnung oder der äußeren Umstände,unter denen die 
Tätigkeit ausgeübt w i r d , können b e i diesen v e r s c h i e 
denen G l i e d e r u n g s p r i n z i p i e n dazu führen, daß p r a k t i s c h 
i d e n t i s c h e Tätigkeiten ganz verschieden e i n g e s t u f t , d. h. 
j e w e i l s mit ganz anderen Arbeitskräften zu ei n e r s t a t i 
s t i s c h e n E i n h e i t zusammengefaßt werden. 

E i n Maschinenschlosser, der an einer t e i l a u t o m a t i s i e r t e n 
Spezialmaschine ( B e i s p i e l s w e i s e einem Bohrwerk), a r b e i t e t , 
diese Maschine e i n s t e l l t , bedient und t e i l w e i s e wartet, 
kann je nach den Hufälligkeiten der b e t r i e b l i c h e n Bezeich
nung entweder i n die große Gruppe der "Schlosser (außer 
Stahlbauschlosser)", i n d i e Beru f s k l a s s e der "Bohrer"oder 
i n d i e Berufsklasse der "Mas c h i n e n e i n s t e l l e r " f a l l e n : wenn 
nämlich entweder seine Ausbildung (Schlosser) oder seine 
Maschine (Bohrwerk) oder e i n bestimmter Aspekt seiner Tätig
k e i t (Maschine e i n s t e l l e n ) i n der Bezeichnung durchschlägt. 
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(b) Festzuhalten i s t , daß es n i c h t nur um eine Verbes
serung der K l a s s i f i k a t i o n s p r i n z i p i e n geht oder um Zuord
nungsprobleme (s. oben unter zu (2) ( a ) ) . Zentrales Po
s t u l a t wäre es, e i n f l e x i b l e s , dynamisches K l a s s i f i k a 
t i o n s p r i n z i p zu entwickeln, das ni c h t t r a d i t i o n e l l e 
Strukturen übernimmt und verhärtet, sondern gerade umge
kehrt d i e Aufnahme neuer Entwicklungen i n den Berufen s i 
chert und damit Prognosen ermöglicht. Eine solche K l a s s i f i 
k a t i o n müßte auf Modellen oder Theorien ökonomischer, ge
s e l l s c h a f t l i c h e r und te c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r Entwick
lungen aufbauen. Die Voraussetzungen dazu sind a l l e r d i n g s 

1) 
e r s t i n Ansätzen gegeben. 7 

3.3 Notwendigkeit, Grundlagen und Problematik eines neuen 
Ordnungsschemas - E i n Exkurs 

Die herkömmliche Berufssystematik und die auf i h r bas i e 
renden B e r u f s s t a t i s t i k e n vermögen Veränderungen i n I n h a l t 
und S t r u k t u r menschlicher A r b e i t , der Berufe oder, wie wir 
i n diesem Abschnitt sagen wollen, menschlicher Tätigkei
ten, n i c h t zu erfassen. ( i n diesem Abschnitt müssen w i r 
den für d i e rein e D a r s t e l l u n g benutzten u n r e f l e k t i e r t e n 
B e r u f s b e g r i f f f a l l e n l a s s e n ) . Die Bemühungen, durch immer 
neue Verfeinerungen, Klärungen, Aufnahmen neuer Berufe 
i h r e F r u c h t b a r k e i t zu s t e i g e r n , schlagen aus p r i n z i p i e l 
l e n Gründen f e h l . 

Eine Reihe von Untersuchungen und Überlegungen ni c h t 
nur zu Fragen der Arbeitsmarkt- und Arbeitskräftefor
schung, sondern auch zur technisch-organisatorischen 
Entwicklung i n einzelnen Bereichen oder g e n e r e l l laufen 
oder sin d e i n g e l e i t e t ( z . B. durch das I n s t i t u t für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Erlangen (BAVAV), 
durch das RKW und durch verschiedene von Stiftungen 
geförderte Forschungsvorhaben). 
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Die p o t e n t i e l l e n Veränderungen des I n h a l t s menschlicher 
Tätigkeiten (menschlichen Arbeitshandelns) und der 
Str u k t u r menschlicher Tätigkeit g e n e r e l l lassen s i c h 
wohl nur erfassen, wenn über eine Theorie 
des technischen Wandels die Bedingungen des subjektiven A r b e i t s 
handelns bestimmt werden können. 

Eine solche Theorie scheint - wenn s i e einen Bezugs
rahmen für die " K l a s s i f i z i e r u n g " menschlicher Tätigkeiten 
abgeben s o l l - technischen Wandel n i c h t a l s e i n tech
nologisches Phänomen, sondern eher a l s Resultante der 
Entstehung, Durchsetzung und Veränderung h i s t o r i s c h 
s p e z i f i s c h e r gesellschaftlicher Ziele betrachten zu müs
sen, die i h r e r s e i t s V e r l a u f , Ausprägung und Objekt des 
technischen Wandels bestimmen. Dieser Ansatz i m p l i z i e r t 
z u g l e i c h und a l s wesentliches Merkmal die grundsätzliche 
Steuerbarkeit der technisch-organisatorischen Entwicklung 
wie der durch s i e k o n d i t i o n i e r t e n , aber n i c h t determi
n i e r t e n I n h a l t e und Strukturen menschlicher A r b e i t . 
Die t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Entwicklung i s t k e i n 
wie immer auch zwingender, "organischer", notwendig so 
und n i c h t anders ablaufender Prozeß, k e i n exogener Paktor, 
der i n das Leben und Tun der Menschen " e i n b r i c h t " , son
dern p r i n z i p i e l l e i n unter g e s e l l s c h a f t l i c h e n Z i e l e n e r 
folgendes geplantes oder ungeplantes A u f g r e i f e n , Anwen-

'Es g i b t d e r z e i t mehrere Versuche, den technisch-orga
n i s a t o r i s c h e n Wandel t h e o r e t i s c h zu erfassen ( v g l . z.B. 
die zusammenfassende D a r s t e l l u n g von E. U l r i c h , Stufung 
und Messung der Mechanisierung und Automatisierung, i n 
den M i t t e i l u n g e n des I n s t i t u t s für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung, Erlangen (BAVAV), 1968, Nr. 2 und 3). 
Die meisten d i e s e r Ansätze sind jedoch technologischer 
oder technisch-ökonomischer A r t , die s o z i a l w i s s e n s c h a f t 
l i c h e n Ansätze haben eine lange T r a d i t i o n , ermöglichen 
aber im allgemeinen keinen systematischen Bezug zur Be
r u f s s t r u k t u r ( v g l . die Arbeiten von Friedmann, Touraine u. 
a.). Wir beziehen uns h i e r - aber das mag durchaus 
exemplarisch verstanden werden - auf einen Ansatz , der 
von e i n e r Arbeitsgruppe im I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t 
l i c h e Forschung e.V. München e n t w i c k e l t wurde. 
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den und Forte n t w i c k e l n von technologischen und orga
n i s a t o r i s c h e n Möglichkeiten. 

Geht man von einem derartigen Ansatz aus, dann e r g i b t 
s i c h erstens, daß es eine g l o b a l e , t r e n d - oder stufen
a r t i g e Entwicklung, die auf technologischen Zwangsläu
f i g k e i t e n beruht, n i c h t g i b t zweitens, daß unter dem 
Aspekt der Steuer- und G e s t a l t b a r k e i t der Entwicklung 
die j e h i s t o r i s c h gegebenen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Z i e l e 
untersucht werden müssen, die den Entwicklungsprozeß be
e i n f l u s s e n d r i t t e n s , daß jede "Prognose" (der "Berufs
s t r u k t u r " ) n i c h t nur die gegebenen technisch-organisa
t o r i s c h e n , sondern vor allem auch die g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Bedingungen von Veränderungsprozessen berücksichtigen 
muß. 

(1) In der gegenwärtigen G e s e l l s c h a f t scheint die tech
nische Entwicklung ( i m p l i z i t ) unter dem Z i e l v o r a n g e t r i e 
ben zu werden, die Produktivität Arbeit 
zu erhöhen. Die dabei angesetzten M i t t e l und Methoden 
r i c h t e n s i c h auf 

(a) "Technisierung', d. h. die Entwicklung techno
logisch-autonomer Abläufe, d i e unabhängig von mensch
l i c h e n E i n g r i f f e n das P r o d u k t i o n s z i e l v e r w i r k l i c h e n 
und 
(b) Organisierung, d. h. die Durchsetzung s t a n d a r d i 
s i e r t e r und damit transparenter, berechen- und prog
n o s t i z i e r b a r e r Abläufe. 

(2) Gegenstand d i e s e r Technisierung und Organisierung 
kann dementsprechend n i c h t unmittelbar menschliches Ar-

Die folgende a b s t r a k t - t h e o r e t i s c h e S k i z z e wird unten 
- 5.1 im H i n b l i c k auf den Wandel menschlichen A r b e i t s 
handelns exemplarisch i l l u s t r i e r t . 
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den und For t e n t w i c k e l n von technologischen und orga
n i s a t o r i s c h e n Möglichkeiten. 

Geht man von einem derartigen Ansatz aus, dann e r g i b t 
s i c h erstens, daß es eine globale, t r e n d - oder s t u f e n 
a r t i g e Entwicklung, d i e auf technologischen Zwangsläu
f i g k e i t e n beruht, n i c h t g i b t ; zweitens, daß unter dem 
Aspekt der Steuer- und G e s t a l t b a r k e i t der Entwicklung 
die j e h i s t o r i s c h gegebenen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Z i e l e 
untersucht werden müssen, die den Entwicklungsprozeß be
e i n f l u s s e n ; d r i t t e n s , daß jede "Prognose" (der "Berufs
s t r u k t u r " ) n i c h t nur die gegebenen technisch-organisa
t o r i s c h e n , sondern vor allem auch die g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Bedingungen von Veränderungsprozessen berücksichtigen 
muß . 

(1) In der gegenwärtigen G e s e l l s c h a f t scheint die tech
nische Entwicklung ( i m p l i z i t ) unter dem Z i e l v o r a n g e t r i e 
ben zu werden, die Produktivität menschlicher Arbeit 
zu erhöhen. Die dabei angesetzten M i t t e l und Methoden 
r i c h t e n s i c h auf 

(a) "Technisierung", d.h. die Entwicklung techno
logisch-autonomer Abläufe, d i e unabhängig von mensch
l i c h e n E i n g r i f f e n das P r o d u k t i o n s z i e l v e r w i r k l i c h e n 
und 
(b) Organisierung, d. h. die Durchsetzung s t a n d a r d i 
s i e r t e r und damit transparenter, berechen- und prog
n o s t i z i e r b a r e r Abläufe. 

(2) Gegenstand d i e s e r Technisierung und Organisierung 
kann dementsprechend n i c h t unmittelbar menschliches Ar-

Die folgende a b s t r a k t - t h e o r e t i s c h e S k i z z e wird unten 
- 5 . 1 - im H i n b l i c k auf den Wandel menschlichen A r b e i t s -
handelns exemplarisch i l l u s t r i e r t . 
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beitshandeln s e i n , sondern nur e i n Produktionsprozeß 
( h i e r - n i c h t w e i t e r a b z u l e i t e n - verstanden a l s i n n e r 
b e t r i e b l i c h e r Ablauf zur Erreichung eines b e t r i e b l i 
chen T e i l z i e l e s ; Produktionsprozeß und B e t r i e b im umfas
senden Sinne d e f i n i e r t ) . D erartige "Produktionsprozesse 
lassen s i c h systematisch, h i s t o r i s c h und o r g a n i s a t o r i s c h 
unter den Gesichtspunkten 

(a) welchen u n t e r s c h i e d l i c h e n "Widerstand" s i e der 
a n v i s i e r t e n t echnisch-organisatorischen Entwicklung 
entgegensetzen (wofür bestimmte Merkmale zu d e f i n i e r e n 
s i n d ) , und 
(b) i n welcher Beziehung s i e zu noch i d e n t i f i z i e r b a r e n 
T e i l e n menschlichen Arbeitshandelns stehen 

voneinander abgrenzen. 

(3) Da z u g l e i c h d i e Prozeßmekrmale (das zu verändernde 
Objekt; die verändernde Operation; der z e i t l i c h e und 
sachliche Bezug von Operation und Objekt) j e w e i l s andere 
Möglichkeiten der Kombination und Phasenfolge von 'Tech
n i s i e r u n g (Autonomie) und Organisierung ( S t a n d a r d i s i e 
rung) bedeuten, d . h . Bereiche g l e i c h a r t i g e r , ähnlicher 
und u n t e r s c h i e d l i c h e r Wege technischen Wandels bezeich
nen, sin d damit globale Stufen technischen Wandels n i c h t 
mehr akzeptabel. ' 

1) Insofern s i n d globale Meßgrößen für technischen P o r t 
s c h r i t t , wie s i e heute i n der Nationalökonomie (und i n 
unseren K a p i t e l n 1-3) gebraucht wurden, wenig aussage
kräftig für eine B e u r t e i l u n g der Entwicklung der q u a l i 
t a t i v e n B e r u f s s t r u k t u r (d.h. der A r t und des I n h a l t s 
von Tätigkeiten bzw. Berufen), Veränderungen der übli
cherweise gebrauchten Größe "Produktivität" können je 
nach Prozeß sehr u n t e r s c h i e d l i c h e techn.-Organisator. 
Entwicklungen i m p l i z i e r e n , somit u n t e r s c h i e d l i c h e Auf
gehen am A r b e i t s p l a t z s t e l l e n und zu u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Tätigkeiten führen. Die Entwicklung d i f f e r e n z i e r t e r e r 
Meßgrößen für technischen F o r t s c h r i t t s t e c k t noch i n 
den Anfängen. 
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(4) Insbesondere die Standardisierung führt dabei zur 
Ausgleiderung ( A b s p l i t t e r u n g ) gesonderter Produktions
prozesse, die i h r e r s e i t s wieder Gegenstand t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e r Entwicklung werden können. Auf hoher 
technologischer S t u f e n l e i t e r i s t auch eine Verschmel
zung getrennter Prozesse denkbar. 

(5) A r t des Prozesses (Prozeßmerkmale) und s p e z i f i s c h e 
Kombinationen und Phasen von Technisierung und Organi
sierung d e f i n i e r e n konkrete Formen von Produktionsprozes
sen und erlauben es, je s p e z i f i s c h e objektive Bedingungen 
menschlichen Arbeitshandelns a b z u l e i t e n ; diese Bedingungen 
k o n d i t i o n i e r e n d i e konkreten Formen menschlichen A r b e i t s 
handelns i n u n t e r s c h i e d l i c h e r A r t und unterschiedlichem 
Maß ; e i n autonomer B e r e i c h , Gestaltung insbesondere der 
so z i a l e n Gegebenheiten des Arbeitshandelns ( H i e r a r c h i e , 
Kooperation etc.) i s t gegeben. 

1(6) Unter den so gegebenen Bedingungen sind im H i n b l i c k 
auf (einen oder im allgemeinen) mehrere Prozesse e i n z e l -
ne Aufgaben o b j e k t i v gegeben und s u b j e k t i v zu erfüllen 
(geschlossene, s u b j e k t i v a l s E i n h e i t erscheinende Hand
lungsabläufe). Diese Aufgaben (die je einem Prozeß zuge
hören) k o n f i g u r i e r e n s i c h zu Tätigkeiten (dem, was der 
Arbeitende insgesamt t u t ) . A r t der Aufgaben und i h r e 
s p e z i f i s c h e Verknüpfung bestimmen I n h a l t , e r f o r d e r l i c h e 
Q u a l i f i k a t i o n , s o z i a l e n Einfluß, Fähigkeiten, F e r t i g k e i 
ten e t c . e i n e r Tätigkeit. E r s t aus der Analyse gegebe
ner g e s e l l s c h a f t l i c h e r S i t u a t i o n e n , Bedingungen und 
Zielsetzungen, nur im H i n b l i c k auf bestimmte konkrete 
Produktionsprozesse und nur b e i e i n e r auf l e t z t e r e be
zogenen und e x p l i z i e r t e n D e f i n i t i o n der Autonomie- bzw. 
der Standardisierungsdimension lassen s i c h d ie objektiven 
Bedingungen menschlicher A r b e i t bestimmen und i h r I n 
h a l t und die Str u k t u r e i n z e l n e r Tätigkeiten und der Tä
t i g k e i t e n g e n e r e l l a b l e i t e n . 
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Zu wiederholen i s t indes: Nicht nur die Tätigkeit i s t 
g e s t a l t b a r , sondern auch, unter der je gegebenen g e s e l l 
s c h a f t l i c h e n Z i e l s e t z u n g , die technisch-organisatorische 
Entwicklung s e l b s t . Sie kann s o z i a l e n G e s t a l t u n g s z i e l e n 
untergeordnet werden. 

Der h i e r nur verkürzt d a r g e s t e l l t e theoretische Ansatz 
zu einer Theorie technisch-organisatorischen Wandels 
kann und braucht n i c h t weiter e n t f a l t e t werden; auch i s t 
er b i s l a n g noch n i c h t b i s zu einer neuen A r t von Ord
nungsschema menschlichen Arbeitshandelns bzw. mensch
l i c h e r Tätigkeiten vorangetrieben worden. In welcher 
Weise a l l e r d i n g s Folgerungen darauf a n a l y t i s c h aus einem 
der a r t i g e n Ansatz gezogen werden können, s o l l unten 
(5.1) noch an zwei B e i s p i e l e n gezeigt werden. 

Die D a r s t e l l u n g d e r z e i t i g e r Entwicklungstendenzen der 
Be r u f s s t r u k t u r im folgenden Abschnitt wird s i c h dagegen 
auf eine weitgehend q u a l i t a t i v e , s t a t i s t i s c h nur i n 
Ansätzen zu untermauernde D a r s t e l l u n g beschränken müs

sen. Würde man s i c h auf eine nur s t a t i s t i s c h e Analyse 
e i n l a s s e n , so würde man die Fehler reproduzieren, die 
s i c h aus der K r i t i k an der herkömmlichen B e r u f s k l a s s i 
f i k a t i o n und -prognose und aus ei n e r unseres Erachtens 
ni c h t aufrechtzuerhaltenden V o r s t e l l u n g vom "technischen 
F o r t s c h r i t t " ergeben. Es können ni c h t "Folgen" "prog
n o s t i z i e r t " werden, wenn die "Bedingungen" s e l b s t n i c h t 
a n a l y t i s c h gefaßt s i n d , was umso schwieriger i s t , a l s 
s i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Steuerungsprozessen unt e r l i e g e n 
bzw. zugänglich si n d ; damit sind auch ausschließlich 
technologische oder ökonomische Ansätze ausgeschlossen. 
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4 . Absehbare Veränderungen der Berufsstruktur 

Im K a p i t e l 3 wurde gezeigt, daß die Erfassung der Be
r u f s s t r u k t u r und die Prognose i h r e r künftigen Entwick
lung nur unzulänglich und p a r t i e l l möglich i s t . Dement
sprechend basieren die folgenden Darstellungen über die 
heute f e s t s t e l l b a r e n Veränderungen der B e r u f s s t r u k t u r 
auch n i c h t auf einem systematischen, zusammenhängenden 
s t a t i s t i s c h e n und empirischen M a t e r i a l , und s i e werden 
auch n i c h t aus einem geschlossenen theoretischen Modell 
des technisch-organisatorischen Wandels und/oder der 
w i r t s c h a f t l i c h e n Entwicklung i n unserer G e s e l l s c h a f t 
a b g e l e i t e t . Vielmehr geben diese Darstellungen Tenden
zen wieder, über die eine mehr oder minder große E i n i g 
k e i t unter Fachleuten besteht. 

Im q u a n t i t a t i v e n Bereich können dabei nur t e n d e n z i e l l e 
Veränderungen angegeben werden. Über absolute Verände
rungen i n den A n t e i l e n e i n z e l n e r Tätigkeitsgruppen kann 
nur i n einzelnen Fällen etwas ausgesagt werden. Im q u a l i t a 
t i v e n B e r e i c h (Art der Tätigkeit) i s t es nach den Ausfüh
rungen des K a p i t e l s 3 n i c h t möglich, t r a d i t i o n e l l e G l i e 
derungsschemata zu benutzen. Das folgende g l i e d e r t s i c h 
dementsprechend i n grobe Arbeitskräftegruppen, über die 
eine Aussage möglich i s t . 

4.1Ungelernte Tätigkeiten 

4.11 Generelle Entwicklung 

Die_ Zahl der ungelernten Tätigkeiten, damit die Zahl der Ungelernten bzw. Hilfsarbeiter nimmt aufs Ganze gesehen ab. 

Unter ungelernten Tätigkeiten sind a l l e jene Tätigkeiten 
zu verstehen, für die keine systematische und f o r m a l i s i e r 
te Ausbildung oder Einweisung e r f o r d e r l i c h i s t . Diese 
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"Jedermannstätigkeiten" können von jedem, der über
haupt physisch, psychisch und i n t e l l e k t u e l l i n un
serer G e s e l l s c h a f t e x i s t i e r e n kann, v e r r i c h t e t werden. 
Vorausgesetzt werden nur jene Fähigkeiten und F e r t i g 
k e i t e n , die ohnehin für das Leben i n unserer G e s e l l 
schaft unabdingbar sind: Lesen, schreiben und rech
nen können i n den einfachsten Formen: s i c h im Hin
b l i c k auf einfache alltägliche Dinge ausdrücken kön
nen; mit einfachen Gegenständen umgehen können; e i n 
fache abstrakte Signale verstehen können e t c . . Diese 
Tätigkeiten werden im Verlaufe der w i r t s c h a f t l i c h e n 
Entwicklung und des technisch-organisatorischen Wan
dels rasch weniger; der A n t e i l der Ungelernten an der 
gesamten Erwerbsbevölkerung nimmt k o n t i n u i e r l i c h ab. 
Dies auch unter der Voraussetzung, daß b e i steigendem 
Bildungsniveau i n unserer G e s e l l s c h a f t v i e l e Tätig
k e i t e n , die früher eine Anlernung oder Einweisung e r 
for d e r t e n , zu "Jedermannstätigkeiten" werden (proble
matisch i s t natürlich eine Abgrenzung zu den Angelern
ten, die o f t auch nur eine Einweisung von wenigen Tagen 
oder Wochen haben und brauchen). 

Grundlage d i e s e r Entwicklung i s t vor allem die Tatsache, 
daß gerade d i e von diesen Erwerbstätigen v e r r i c h t e t e n 
Arbeiten zunehmend t e c h n i s i e r t werden bzw. i n modernen 
Arbeitsprozessen e n t f a l l e n . Rationalisierungsmaßnahmen 
zur Steigerung der Produktivität menschlicher A r b e i t 
setzen gerade dort an, wo mit vergleichsweise einfachen 
technischen M i t t e l n grobe oder körperlich schwere Ar
beiten v e r r i c h t e t werden, die z u g l e i c h r e l a t i v unpro
d u k t i v s i n d (hoher Aufwand an A r b e i t zur Erzeugung eines 
vergleichsweise niedrigen Produktionswertes), z u g l e i c h 
beginnt der Aufbau s t a n d a r d i s i e r t e r und technologisch 
autonomer Arbeitsprozesse mit der E l i m i n i e r u n g einfachen 
menschlichen Arbeitshandelns. Dazu kommt, daß mit einer 
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zunehmenden Ausleerung des Arbeitsmarktes, d . h . 
mit einer hohen Nachfrage nach höher q u a l i f i z i e r t e n 
Arbeitskräften immer weniger Menschen, vor allem jün
gere, die neu i n den Arbeitsprozeß e i n t r e t e n , b e r e i t 
s i n d , d e r a r t i g e ungelernte Tätigkeiten zu übernehmen. 
Auch von daher besteht e i n Druck zur Mechanisierung 
dieser Tätigkeiten (siehe K a p i t e l 1: Wirkungen der 
Be r u f s s t r u k t u r auf technisch-organi s a t o r i s c h e Prozes
se), In v i e l e n Fällen e r f o l g t e i n i n n e r b e t r i e b l i c h e s 
Aufrücken i n angelernte Tätigkeiten (man "kennt" die 
vorher beschäftigten Ungelernten schon und kann s i e 
besser b e u r t e i l e n und einsetzen) und e i n Nachschieben 
von o f t ausländischen Arbeitskräften, deren Anspruchs-
n i v e a u und Jedermannsfertigkeiten" geringer s i n d . 

4 . 1 2 Unterschiedliche Entwicklung in verschiedenen Bereichen 

Entsprechend A r t und Tempo der Mechanisierung i n ver
schiedenen Bereichen war und i s t der Rückgang der Unge
le r n t e n u n t e r s c h i e d l i c h . Er begann i n der industriellen 
Fertigung, wo v i e l e H i l f s a r b e i t e n durch mechanische Ge
räte e r s e t z t ( z . B. im Transports Bandförderer, Gabel
s t a p l e r etc.) oder i n den mechanisierten Arbeitsprozeß 
e i n g e g l i e d e r t wurden ( z . B. manuelle Handreichungen 
i n Gießereien, beim Schmieden e t c . , die bei modernen 
Anlagen - Hochfrequenz - Elektroöfen, neue Verfahren 
der Metallverformung - e n t f a l l e n ; Mechanisierung einfacher 
manueller Montagearbeiten e t c . ) . 

Ungelernte Arbeitskräfte nehmen auch im B e r e i c h der 
Landwirtschaft ab (siehe dazu gesonderten A b s c h n i t t ) 
und im Baugewerbe: Dort werden v i e l e Hilfstätigkeiten 
e r s e t z t durch " i n d u s t r i a l i s i e r t e " , d. h. mechanisierte 
Verfahren, so vor allem durch moderne Erdbewegungsgeräte 
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( z . B. Bagger e t c . ) , durch neuartige T r a n s p o r t m i t t e l 
(Schrapper e t c . ) , u. ä.. Aber auch neuartige orga
n i s a t o r i s c h e Methoden - die a l l e r d i n g s n i c h t unabhän
g i g von den technischen M i t t e l n betrachtet werden 
können - führen zu e i n e r Abnahme der Hilfstätigkeiten: 
z, B. das z e n t r a l e Mischen von Beton oder Mörtel und 
die A n l i e f e r u n g i n Mischwagen oder - sehr v i e l wesent
l i c h e r und l a n g f r i s t i g von großer Bedeutung - die 
Umstellung auf Fertigbaumethoden mit A n l i e f e r u n g der 
T e i l e , deren (Produktion und) Montage j e t z t mehr 
Angelernte e r f o r d e r t . 

Ähnliches g i l t für den Bergbau. B e i rückläufiger Zahl 
der gesamten i n diesem Ber e i c h beschäftigten Erwerbs
tätigen (hohe Produktionskosten im V e r g l e i c h zur aus
ländischen Konkurrenz etc.) nehmen die ungelernten 
Arbeiten überproportional ab, bedingt durch die - mit 
der notwendigen Erhöhung der Produktivität verbundenen 
- starken Mechanisierung des Abbaus ( z . B. Kohlenhobel, 
Schrämmaschinen etc.) und des Transports ( z . B. Band
förderer) . 

Schließlich i s t e i n Rückgang der Ungelernten auch im 
Dienstleistungsbereich zu verzeichnen. So wird i n v i e 
l e n Gemeinden d i e k l a s s i s c h e Erzeugung von Gas aus 
Koks i n gemeindeeigenen "Gaswerken" (mit ihren v i e l e n 
manuellen Hilfstätigkeiten) e r s e t z t durch den Bezug von 
Ferngas, wobei nur noch Schaltanlagen zu überwachen und 
zu bedienen s i n d ; oder es werden manuelle S o r t i e r a r 
b e iten b e i der Post e r s e t z t durch mechanisierte Verfah
ren; oder einfache Bürotätigkeiten e n t f a l l e n 
durch moderne R e g i s t r a t u r - und Datenverarbeitungsgeräte, 
(s. auch Büro- und Verwaltungsbereich). 
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4.13 Beispiele und Zahlen 

B e i s p i e l e für einz e l n e Berufe e n t f a l l e n bei "Jeder-
mannstätigkeiten" defintionsgemäß. 

Bas französische Plankommissariat rechnet h e i 
seinen Vorausschätzungen des Arbeitskräftebe
dar f s ( b i s 1978) damit, daß 1970 nur noch 10 -
15 % der neu i n das Erwerbsleben Eintretenden 
keine b e r u f l i c h e Ausbildung benötigen (C. Vimont, 
u.a., La p r e v i s i o n de l'emploi dans la, cadre du 
V Plan en France, in: Popula t i o n , 1966, H. 3 u. 5). 

Amtliche i t a l i e n i s c h e Untersuchungen (SVIMSZ 1963) 
geben für Süd-Italien (!) folgende Werte und 
Schätzungen für den A n t e i l Ungelernter an den Be
schäftigten ans 

i n c l . Landwirtsch. n i c h t - l a n d w i r t s c h , 
W i r t s c h a f t 

1951 72 % 47 % 

1961 66 % 43 % 

1975 16 % 14 % 

(SVIMEZ, O b i e t t i r i e Problemi d i Formazione n e l 
Mezzogiorno, Roma 1967). 

Auch für die DDR wir d i n theoretischen Überlegun
gen, i n Planzahlen und i n Projektionen d e r z e i t i g e r 
Daten mit ei n e r Abnahme der ungelernten A r b e i t s 
kräfte bzw. Tätigkeiten gerechnet. ( V g l . etwa 
Schulz, Eisenblätter u.a. ins Ergebnisse und Prob
leme s o z i o l o g i s c h e r Forschungen zu Fragen der Ar
b e i t i n s o z i a l i s t i s c h e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n , B e r l i n 
1967; E. Sachse, Technische Revolution und Q u a l i 
f i z i e r u n g der Werktätigen, B e r l i n 1965). 

4.2 Angelernte Arbeiter 

4.21 Generelle Entwicklung 

Die Zahl der angelernten Arbeiter nimmt zu, verbunden mit einem Wandel der Qualifikation und des Einsatzbereiches dieser Arbeitskräfte. 

Die Zunahme beruht auf s a c h l i c h und z e i t l i c h unter-
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s c h i e d l i c h e n Entwicklungen bzw. Entwicklungsplänen 
der Mechanisierung, 

(1) Zunächst brachte der Übergang von der (handwerk
l i c h e n ) E i n z e l f e r t i g u n g zur k l e i n e n Serie und zur 
Massenproduktion mit H i I f e von mechanisierten und 
s t a n d a r d i s i e r t e n Verfahren im gewerblichen Bereich 
einen bedeutenden Rückgang der t r a d i t i o n e l l e n hand
werklichen oder i n d u s t r i e l l e n P roduktionsfacharbeiter 
mit s i c h : 

(a) Die R a t i o n a l i s i e r u n g von Produktionsprozessen 
auf einem r e l a t i v niedrigen Technisierungsniveau 
bedeutet vorab schärfere h o r i z o n t a l e und v e r t i k a l e 
A r b e i t s t e i l u n g , stärkere Standardisierung (Zwangs-
h a f t i g k e i t ) von A r b e i t s - und Produktionsabläufen, 
damit Einengung des A r b e i t s b e r e i c h e s ; s i e s c h a f f t 
zusammen mit der Mechanisierung und der Vorbestimmung 
konkreter Handlungsabläufe Tätigkeiten, die ni c h t 
mehr die umfassenden Tätigkeiten und Kenntnisse des 
k l a s s i s c h e n P r o d u k t i o n s f a c h a r b e i t e r s (z. B. Dreher, 
Schreiner) verlangen. Verlangt wird demgegenüber die 
Bedienung von Maschinen, d i e Montage am Band usw., 
die nur noch eine mehr oder minder lange Einweisung 
und Einarbeitung i n einem begrenzten Boreich e r f o r 
d e r t , 
(b) Auch die weitere technisch-organisatorische Ent
wicklung im gewerblichen B e r e i c h , nämlich zunehmende 
Standardisierung und zunehmende Autonomie von Produk
tionsabläufen machte diese Entwicklung n i c h t rück
gängig: Diese Arbeitsprozesse bringen insbesondere 
Steuerungs-, K o n t r o l l - und Überwachungsaufgaben mit 
s i c h , d ie zwar u.U. hohe und neuartige psychische, 
nervöse u.a. Anforderungen s t e l l e n , n i c h t aber die 
Beherrschung eines (gewerblichen, handwerklichen) 
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Berufes im herkömmlichen Sinne verlangen. B e l a s t 
b a r k e i t i n den je s p e z i f i s c h e n Anforderungen voraus
gesetzt, si n d diese Aufgaben, b ei denen die noch not
wendigen E i n g r i f f e oder R e a l i s a t i o n e n hochstandardi
s i e r t s i n d und r o u t i n i e r t und h a b i t u a l i s i e r t werden 
können, e b e n f a l l s i n mehr oder minder langen Z e i t 
spannen anlernbar. 

(c) Da. diese autonomisierten Produktionsprozesse im 
allgemeinen die Distanz zwischen dem Arbeitenden und 
seinem A r b e i t s o b j e k t vergrößern, d . h . die Aufgaben 
eher maschinen- und a n l a g e n o r i e n t i e r t a l s objekt-
(bzw. produkt-) o r i e n t i e r t s i n d , v e r l i e r e n gerade 
v i e l e der k l a s s i s c h e n B e r u f s i n h a l t e von Produktions
f a c h a r b e i t e r n (Kenntnis des Endproduktes und des 
Werkstoffes und seiner Bewältigung) an Bedeutung. 
Auch h i e r geht die q u a n t i t a t i v e Ausweitung der An
lerntätigkeiten auf Kosten der k l a s s i s c h e n Produk
tionsfachberufe vor s i c h . 

(2) Betrachtet man nun diese Entwicklung der dir e k t e n 
Verdrängung von Produktionsfachberufen durch Anlern
tätigkeiten, so l i e g t der Schluß nahe, daß i n länger
f r i s t i g e r Perspektive die Angelernten i h r e r s e i t s von 
der technischen Entwicklung überrollt werden, d. h., 
daß durch weitere Automatisierung b e i s p i e l s w e i s e i h r 
zahlenmäßiges Gewicht wieder s i n k t . Diese Überlegung 
t r i f f t zu, jedoch: 

(a) Die Produktivitätssteigerung der I n d u s t r i e führt 
auch zu e i n e r i n d i r e k t e n Verdrängung von Produktions
methoden herkömmlicher A r t und damit zu ei n e r be
trächtlichen Ausweitung des gewerblichen Sektors 
überhaupt: V i e l e handwerkliche Produktionsformen 
werden verdrängt ( z . B. Bäckereien und Konditoreien 
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durch B r o t - und Feinbackwarenfabriken), neue Angelernten-
positionen entstehen durch die Ausweitung. 

(b) Die e b e n f a l l s durch die Produktivitätssteigerungen 
bedingte V e r b i l l i g u n g der Produkte kann dabei zu Nachfrage 
s t e i g e r u n g e n führen ( v g l . K a p i t e l 1 § Zusammenhang zwi
schen Nachfrageänderung und B e r u f s s t r u k t u r ) , d i e eben
f a l l s auf eine Ausweitung des betreffenden Produktions-
sektors und damit eine Steigerung der Zahl der Angelern
ten hinausläuft. 

(c) Schließlich t r e t e n i n a l l e n Bereichen der W i r t 
schaft Tätigkeiten auf, die zunehmend Anlernung e r 
fordern, d. h., an die S t e l l e von Tätigkeiten t r e t e n , 
die bisher ( i n andersartigen Arbeitsprozessen) von 
Ungelernten bewältigt werden konnten: h i e r i s t beson
ders an a l l e Tätigkeiten zu denken, die mit H i l f e der 
Mechanisierung b i s h e r i g e Schwerarbeit verdrängen, so 
besonders im Transport ( z . B. E r s a t z von Hebe- und 
Bewegungsarbeiten durch Gabelstapler mit P a l e t t e n ) , 
im Tiefbau ( z . B. Erdbewegung s t a t t mit H i l f e von 
Schaufeln durch Bagger) usw.. In a l l e n Fällen i s t 
eine o f t q u a l i f i z i e r t e Anlerntätigkeit entstanden 
(zum Verwaltungsbereich s.u.). 

A l l e diese Prozesse führen offenbar zu e i n e r , wenn 
nic h t (mehr) rapiden, so doch s t e t i g e n Ausweitung der 
Anlerntätigkeiten bzw. der Zahl der angelernten A r b e i 
t e r b e i a l l e r d i n g s ständigen Veränderungen der A r t 
der Q u a l i f i k a t i o n und des E i n s a t z b e r e i c h e s . 

Beide Merkmale - heterogene S t r u k t u r von Q u a l i f i k a 
tionen und E i n s a t z b e r e i c h und permanente Verschiebun
gen zwischen Q u a l i f i k a t i o n e n und E i n s a t z b e r e i c h führen 
dazu, daß Veränderungen der Angelerntentätigkeiten 
s e l b s t nur schwer p r o g n o s t i z i e r t werden können. Dies 
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hängt vor allem damit zusammen, daß d i e angewandten 
s t a t i s t i s c h e n Methoden zum einen die Binnenstruktur 
des Komplexes "Anlerntätigkeiten" überhaupt n i c h t e r 
fassen, zum anderen die Abgrenzung der Angelernten 
von Ungelernten e i n e r s e i t s und Gelernten andererseits 
mit H i l f e der vorhandenen s t a t i s t i s c h e n B e g r i f f e 
und Erhebungsverfahren nur sehr unvollkommen g e l e i 
s t e t werden kann. 

Im l e t z t e n F a l l s p i e l e n vor allem Wechselprozesse von 
Ungelernten oder Gelernten zu Angelernten eine R o l l e : 
Nimmt z. B. e i n Gelernter ( z , B. Schlosser) eine Anlern
s t e l l e e i n ( z . B . Maschinenführer), so i s t n i c h t ge
währleistet, daß er mit di e s e r Tätigkeit auch i n der 
Berufszählung er s c h e i n t : die Tendenz, Berufsbezeich
nungen des Ausbildungsabschlusses zu verwenden (siehe 
K a p i t e l 3, S e i t e ), auch wenn die ausgeübte Tätig
k e i t nur mehr marginal oder überhaupt ni c h t mit den 
er l e r n t e n Tätigkeitsinhalten übereinstimmt, w i r k t h i e r 
a l s Verzerrung s t a t i s t i s c h e r Daten. 

Werden zur Erfassung des Berufswandels arbeitsmarkt-
s t a t i s t i s c h e Daten verwendet, so können solche Wechsel
prozesse e b e n f a l l s zu Unstimmigkeiten führen: V i e l e 
ungelernte A r b e i t e r steigen innerhalb der Betriebe 
zu angelernten auf (z. B. vom ungelernten Transport
a r b e i t e r zum Gabelstaplerführer, vom B a u h i l f s a r b e i t e r 
zum Baumaschinenführer), ohne daß d i e s auf dem A r b e i t s 
markt a l s Nachfrage von Angelerntenpositionen zum Aus
druck kommt. Angeboten und mit Arbeitsmarktdaten gemes
sen wird vielmehr die freiwerdende U n g e l e r n t e n s t e l l e . 

Es wird zu zeigen s e i n , daß neben den - h i e r betrachteten 
- angelernten A r b e i t e r n "Anlerntätigkeiten" g e n e r e l l eine 
besondere R o l l e s p i e l e n (s.u. 4.6) 
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4.22 Unterschiedliche Entwicklung in verschiedenen Bereichen 

Die oben erwähnten Probleme der s t a t i s t i s c h e n E r 
fassung von Tätigkeiten machen es gerade im Ange
le r n t e n - B e r e i c h schwer, überhaupt zu Größenordnungen, 
geschweige denn zu präzisen, d e t a i l l i e r t e n Zahlen 
zu kommen. Schätzungsweise e n t f a l l e n 40 % a l l e r ge
werblichen Arbeitnehmer i n der I n d u s t r i e auf der
a r t i g e Tätigkeiten. Entsprechend der A r t und dem 
Entwicklungsstand der Mechanisierung dürften jedoch 
große Unterschiede i n den einzelnen Wirtschaftsbe-
reichen f e s t z u s t e l l e n s e i n . Entscheidend für die 
D i f f e r e n z i e r t h e i t des B i l d e s , für d i e Undurchsichtig-
k e i t der Entwicklung sin d a l l e r d i n g s n i c h t nur E i n 
flußfaktoren, wie Produktivitätsentwicklung der-
verschiedenen Branchen oder die Nachfrageentwicklung 
für verschiedene Bereiche usw., sondern vor allem 
auch die i n h a l t l i c h e n und q u a l i t a t i v e n Unterschiede, 
die i n den Anlerntätigkeiten a u f t r e t e n können. So 
gelten a l s Angelernte (und sind es) etwa eine Stan
z e r i n i n der M e t a l l i n d u s t r i e , die i n wenigen Stunden 
i n i h r e A r b e i t eingewiesen werden kann, wie der 
Maschinenführer an einer k o m p l i z i e r t e n Maschine i n 
der Papierindustrie oder T e x t i l v e r e d e l u n g oder auch 
der Steuermann an ei n e r komplexen Anlage i n der S t a h l 
i n d u s t r i e , deren A r b e i t o f t jahrelange b e t r i e b e - und 
anlagenspezifische Erfahrung voraussetzt. 

Der A n t e i l der Anlerntätigkeiten an den Beschäftigten 
i s t w a h r s c h e i n l i c h i n den außerindustriellen W i r t 
schaftszweigen noch höher a l s der genannte Schätzwert 
und e n t w i c k e l t s i c h noch w e i t e r . Im Baugewerbe, 

insbesondere im Tiefbau, sin d d i e Produktivitätsstei
gerungen i n e r s t e r L i n i e durch eine rasch zunehmende 
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Technisierung bewirkt. Sehr v i e l e H i l f s a r b e i t e r 
werden verdrängt durch angelernte A r b e i t e r (bzw. 
steigen s e l b s t zu Angelernten a u f ) , die die v i e l e n 
modernen Geräte und Maschinen bedienen, führen, 
fahren (Bagger- und Planierraupen, Straßenbaufahrzeu
ge, Kräne usw.) Dazu kommen die Montiertätigkeiten 
b e i der zunehmenden Fertigbauweiser h i e r geht die 
Zunahme der Anlerntätigkeiten a l l e r d i n g s auf Kosten 
herkömmlicher Fachberufe, wie z. B, der Maurer (die 
zwa,r absolut zu-, r e l a t i v aber abnehmen). 

Insgesamt fällt natürlich der A n t e i l menschlicher Ar
b e i t am Zustandekommen eines Produkts ( z . B. eines 
Bauwerkes), und mit dem Rückgang der Baukonjunktur, 
der zunehmenden Fertigungsbauweise und der P r o d u k t i 
vitätssteigerung durch Technisierung wird die Ent
wicklung der absoluten Zahl der im Baugewerbe Beschäf
t i g t e n absinken und damit, aufs Ganze gesehen, die 
Auswirkungen der Zunahme des Angelerntenanteils ab
schwächen. 

Ähnliche Überlegungen gel t e n für da s Verkehrs- und Transportgewerbe. 

Auch im i n d u s t r i e l l e n B e r e i c h ergeben s i c h große, 
z. T. schwer durchschaubare Unterschiede. So wurde 
die Zahl der Angelernten durch den technisch-orga-
n i s a t o r i s o h e n Wandel z. B. i n der Schuhindustrie, i n 
der T e x t i l i n d u s t r i e i n der Erzeugung von Z e l l s t o f f 
und Papier schon wieder r e d u z i e r t : auch i n der Metallerzeung hat d i e s e r Prozeß eingesetzt und wird 
künftig noch weitere Bereiche erfassen. Überall da 
a l l e r d i n g s , wo der Übergang zu t e c h n i s i e r t e n Ver
fahren einen starken Umbruch bedeutet ( z . B, i n der 
Bekleidungskonfektion, aber auch i n anderen Ver-
brauchsgüterindustrien), i s t eine Ausdehnung zu erwarten 
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Technisierung bewirkt. Sehr v i e l e H i l f s a r b e i t e r 
werden verdrängt durch angelernte A r b e i t e r (bzw. 
steigen s e l b s t zu Angelernten a u f ) , die die v i e l e n 
modernen Geräte und Maschinen bedienen, führen, 
fahren (Bagger- und Planierraupen, Straßenbaufahrzeu
ge, Kräne usw.) Dazu kommen die Montiertätigkeiten 
be i der zunehmenden Fertigbauweise; h i e r geht die 
Zunahme der Anlerntätigkeiten a l l e r d i n g s auf Kosten 
herkömmlicher Fachberufe, wie z.B. der Maurer (die 
zwar absolut zu-, r e l a t i v aber abnehmen). 

Insgesamt fällt natürlich der A n t e i l menschlicher Ar
b e i t am Zustandekommen eines Produkts ( z . B. eines 
Bauwerkes), und mit dem Rückgang der Baukonjunktur, 
der zunehmenden Fertigungsbauweise und der P r o d u k t i 
vitätssteigerung durch Technisierung wird die Ent
wicklung der absoluten Zahl der im Baugewerbe Beschäf
t i g t e n absinken und damit, aufs Ganze gesehen, die 
Auswirkungen der Zunahme des Angelerntenanteils ab
schwächen. 

Ahnliche Überlegungen gel t e n für das Verkehrs- und Transportgewerbe 

Auch im i n d u s t r i e l l e n B e r e i c h ergeben s i c h große, 
z. T. schwer durchschaubare Unterschiede. So wurde 
die Zahl der Angelernten durch den technisch-orga
n i s a t o r i s c h e n Wandel z. B. i n der Schuhindustrie, i n 
der Textilindustrie i n der Erzeugung von Zellstoff und Papier schon wieder r e d u z i e r t ; auch i n der Me-
tjEtjller^ze^uj^p^ hat d i e s e r Prozeß eingesetzt und wir d 
künftig noch weitere Bereiche erfassen. Überall da 
a l l e r d i n g s , wo der Übergang zu t e c h n i s i e r t e n Ver
fahren einen starken Umbruch bedeutet ( z . B. i n der 
Bekleidungskonfektion, aber auch i n anderen Ver-
brauchsgüterindustrien), i s t eine Ausdehnung zu erwarten 
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(zum "Beispiel verbunden mit einer Verdrängung 
von Facharbeitern oder handwerklichen Produzenten, 
etwa Schneider (-innen); auch neue or g a n i s a t o r i s c h e 
Verfahren, z. B. die Anwendung des Baukastenprin
z i p s im Maschinenbau, wobei v i e l e E i n z e l t e i l e i n 
größeren Serien g e f e r t i g t werden, s e l b s t wenn die 
verschiedenen Typen der Endprodukte nur i n k l e i n e r e n 
Serien absetzbar s i n d , führen zu ei n e r r e l a t i v grö
ßeren Zahl von Anlerntätigkeiten (auf Kosten von 
Facharbeitertätigkeiten). 

In t r a d i t i o n e l l e n Branchen wird d i e s e r Wandel der 
B e r u f s s t r u k t u r o f t n i c h t auf b e t r i e b l i c h e r , sondern 
nur auf Branchenebene s i c h t b a r . R a t i o n a l i s i e r u n g 
und Technisierung b r e i t e n s i c h j a innerhalb einer 
Branche n i c h t gleichmäßig aus, sondern setzen punk
t u e l l i n einzelnen Betrieben e i n . Diese Betriebe 
dehnen dann u.U. - durch produktivere Fertigung und 
günstigere P r e i s e - ihren M a r k t a n t e i l auf Kosten 
anderer, o f t k l e i n e r e r Betriebe s t a r k aus. So führt 
die Zunahme der Überwachungs-, Steuerungs- und 
K o n t r o l l a r b e i t i n solchen Betrieben häufig zu einer 
Ausdehnung der Anlerntätigkeiten auf Kosten von Fa.ch-
arbeitstätigkeiten (und auch Anlerntätigkeiten) i n 
anderen Betrieben der gleichen Branche (etwa i n der 
Nahr u n g s m i t t e l i n d u s t r i e , i n der Tabakindustrie, im 
Mühlengewerbe usw.). 

4 . 2 3 Zahlen und B e i s p i e l e 

Zahlenwerte für die ge n e r e l l e Entwicklung sind nur 
sehr schwer zu f i x i e r e n . Die amtliche S t a t i s t i k weist 
unter g l e i c h e n Rubriken, etwa Berufsklassen, v i e l e Tä
t i g k e i t e n aus, die Facharbeitertätigkeiten und Anlern
tätigkeiten z u g l e i c h einbegreifen; nur i n Ausnahmefäl-
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l e n sind angelernte Tätigkeiten h i e r a l s solche zu 
erkennen. 

E b e n f a l l s nur Anhaltspunkte l i e f e r t die Lohn- und 
G e h a l t s s t a t i s t i k , nur annähernd können Lohnhöhe oder 
Gehaltshöhe Auskunft über das Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u 
geben ( z . B. werden aus Arbeitsmarktgründen i n v i e 
len Betrieben angelernte Tätigkeiten a l s F a c h a r b e i t s -
plätze e i n g e s t u f t ) , und auch innerhalb der Angelern
ten i s t , wie gezei g t , das Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u sehr 
d i f f e r e n z i e r t . 

Eine Reihe von Betriebsuntersuchungen oder S t a t i s t i 
ken und B e r i c h t e über Branchen lassen nur bedingt 
und nur im Zusammenhang mit anderen Baten Schlüsse 
zu. 

Im folgenden seien B e i s p i e l e für d r e i Anlerntätig
ke i t e n gegeben, die i n verschiedenen Branchen an 
die S t e l l e von ungelernten und gelernten Tätigkei
ten t r e t e n und a l s t y p i s c h für Anlerntätigkeiten 
gelten können. 

Baumaschinenführers In dieser Tätigkeit müssen Bau
maschinen verschiedenster A r t gelenkt, geführt, ge
fahren worden. Biese Maschinen sin d von unterschied
l i c h e r K o m p l i z i e r t h e i t (Betonmischmaschinen - Bagger 
mit den verschiedenen Zusatzgeräten, z. B. im T i e f 
bau - Straßenbaumaschinen) und bedürfen o f t langer 

V g l . z. B. neben v i e l e n anderen: IFO -
- I n s t i t u t für Wirtschaftsforschung, S o z i a l e Aus

wirkungen des technischen F o r t s c h r i t t s , B e r l i n -
München 1962; Gunter F r i e d r i c h (Red.), Automation 
R i s i k o und Chance, 2 Bde., Fr a n k f u r t 1965. 
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Erfahrung, um i h r e Kapazitäten zu nutzen oder aber 
auch um unter den besonderen Bedingungen des Bau
wesens mit alltäglichen Mucken der Maschinen f e r 
t i g zu werden. Eine besondere Ausbildung f i n d e t im 
allgemeinen n i c h t s t a t t (ggf. Einweisung durch L i e 
f e r f i r m e n ) , aber gewisse handwerkliche oder tech
nische Kenntnisse und F e r t i g k e i t e n s i n d e r f o r d e r l i c h . 

Bas Anwachsen d i e s e r Tätigkeiten - über die k e i n e r 
l e i s t a t i s t i s c h e Unterlagen v o r l i e g e n - beruht auf 
dem verstärkten E i n s a t z von komplexen Maschinen im 
Bausektor, mit dem e i n bedeutendes Produktivitäts-
wachstum verbunden i s t . Die Zahl der w i c h t i g s t e n 
angesetzten Baumaschinen verfünffachte s i c h f a s t 
i n den Jahren 1950 - 1962 (BRD) 1 ). Diese Tätigkeiten 
verdrängen besonders H i l f s a r b e i t e n ( z . B. im 
Transport, beim Bewegen von Lasten), aber auch 
Facharbeiten ( z . B. im Fertigungsbau). 

T e x t i l m a s c h i n e n e i n r i c h t e r : In di e s e r Tätigkeit 
müssen Textilverarbeitungsmaschinen und Webmaschi
nen e i n g e r i c h t e t und bei Reparatur- und Instand
haltungsarbeiten H i l f e s t e l l u n g g e l e i s t e t werden. 
Diese Tätigkeit wird o f t von Arbeitskräften ver
r i c h t e t , d ie aus i n d u s t r i e l l e n Fachberufen oder 
auch aus T e x t i l f a c h b e r u f e n kommen. 

Das Anwachsen d i e s e r Tätigkeiten beruht auf der 
wachsenden Mechanisierung und Teilautomatisierung 
i n der Textilerzeugung und Bearbeitung. Die einge
setzten Maschinen, die i n Zukunft s i c h e r s i c h noch 
weiter komplizieren und ausbreiten, erfordern neben 
Überwachung und K o n t r o l l e s p e z i a l i s i e r t e Kenntnisse 
(der Arbeitsweise, der K o n s t r u k t i o n s p r i n z i p i e n etc.) 
zur E i n r i c h t u n g , wenn neue Produkte der Rohstoffe 
bea r b e i t e t werden oder Störungen a u f t r e t e n . Tech
nischer F o r t s c h r i t t und damit verbunden auch Markt
beherrschung und b e t r i e b l i c h e Konzentrationen wer
den den Bedarf an k l a s s i s c h e n Facharbeitern ( z . B. 
Spinnern) verringern und an der a r t i g e n Anlernberufen 
vergrößern. 

Verg l e i c h s z a h l e n für die Jahre 1950 - 1961 werden 
h i e r und im folgenden z i t i e r t nach "Berufsaussich
ten und Berufsausbildung i n der Bundesrepublik", 
Dokumentation des Stern, 1965; die Werte entspre
chen den Durchschnittswerten von 3 Bundesländern 
(Bayern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein) 
i n der VBZ/1950 bzw. 1961 

Altmann/Kammerer (1968): Wandel der Berufsstruktur



S c h u h f a b r i k a t i o n s a r b e i t e r s Diese Tätigkeit i s t 
e i n B e i s p i e l für den oben erläuterten Sachverhalt, 
daß die gleichen technisch-organisatorischen Be
dingungen, d i e eine Zunahme der Anlerntätigkeiten 
verursachen, i n bestimmten Bereichen und b e i einem 
entwickelten Stand der Mechanisierung eine Abnahme 
von Anlerntätigkeiten bewirken können. 

Der S c h u h f a b r i k a t i o n s a r b e i t e r f e r t i g t i n st a r k spe
z i a l i s i e r t e n Verrichtungen, im allgemeinen mit H i l f e 
einfacher Maschinen, E i n z e l t e i l e von Schuhen an. Zu
r i c h t e n und Zuschneiden des Leders, Montage der 
Schuhteile und Endfertigung werden aber von den hand-
bedienten Maschinen, die zunächst den k l a s s i s c h e n 
Fachberuf des handwerklichen Schuhmachers verdrängten, 
immer mehr auf v o l l m e c h a n i s i e r t e Maschinen - bei 
sta r k e r Produktivitätssteigerung - übertragen. Auch 
i n Phasen e i n e r Beschäftigungsexpansion der Schuhbranche 
( 1 9 5 0 - 61 um rd. 20 %) s i n k t damit der A n t e i l d i e s e r 
( a l l e r d i n g s t e i l w e i s e nur wenig und vor allem bran-
c h e n - s p e z i f i s c h q u a l i f i z i e r t e n ) Tätigkeiten ab (von 
1 9 5 0 auf 1961 bei männlichen A r b e i t e r n - 22 22% bei 
weiblichen - 6 %). E r f o r d e r l i c h werden zusätzlich 
maschinenbedingte und organi s a t o r i s c h e Q u a l i f i k a t i o 
nen, so daß auch bei einem e v t l , generellen Beschäf
tigtenrückgang i n dieser Branche mit ei n e r Ausweitung 
von Fachberufen oder q u a l i f i z i e r t e n Anlerntätigkeiten 
zu rechnen i s t ( z , B. Maschineneinrichter, B e t r i e b s 
techniker e t c . ) . 

4 . 3 Traditionelle Lehrberufe 

4.31 Generelle Entwicklung 

Die traditionellen (vorindustriellen), handwerklichen, vorwiegend auf die Produktion von Konsumgütern orientierten Lehrberufe verlieren stark an Bedeutung und gehen zahlenmäßig zurück. 

Diese Entwicklung i s t bedingt durch eine ganze Reihe 
der i n K a p i t e l 1 dargelegten Faktoren : Die Nachfrage 
der Verbraucher r i c h t e t s i c h v i e l f a c h und weiter zu
nehmend auf i n d u s t r i e l l e r s t e l l t e Güter, die bedingt 
durch die Einführung neuer Rohstoffe, neuer Fertigungs 
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methoden (kurz: den "technisch-organisatcrischen 
F o r t s c h r i t t " ) usw. im allgemeinen w e s e n t l i c h 
preisgünstiger s i n d , q u a l i t a t i v der handwerkli
chen Produktion häufig n i c h t nachstehen ( z , B. 
Feinbackwaren oder Schuhe) oder aber handwerklich 
gar n i c h t g e f e r t i g t werden können, w e i l s i e einen 
umfangreichen, t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n t f a l 
teten Forschungs-, Entwicklungs- und Produktions
prozeß voraussetzen (z.B. Produkte aus Kunststof
fen, etwa G e s c h i r r ) , In diesen i n d u s t r i e l l e n Fer
tigungsprozessen werden die j e w e i l s "zuständigen" 
t r a d i t i o n e l l e n Fachberufe im allgemeinen n i c h t 
e i n g e s e t z t , sondern die - hochmechanisierten oder 
t e i l a u t o m a t i s i e r t e n - Maschinen und Anlagen werden 
von Angelernten und Ungelernten b edient und von i n 
d u s t r i e l l ausgebildeten Angelernten oder Facharbei
tern gewartet, r e p a r i e r t e t c , ( z , B, i n B r o t - und 
Backwarenfabriken, i n Schuhfabriken e t c . ) . 

Die Fertigung d i e s e r handwerklich e r s t e l l t e n (Kon
sum-) Güter hat s i c h a l s o i n i n d u s t r i e l l o r g a n i s i e r 
te B etriebe v e r l a g e r t ; e i n T e i l der t r a d i t i o n e l l e n 
Berufe f i n d e t Ausweichmöglichkeiten insbesondere i n 
zwei Bereichen, die jedoch q u a n t i t a t i v keine ent
scheidende R o l l e s p i e l e n : 

(1) E i n T e i l der Tätigkeiten f i n d e t Aufgaben im 
D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h , insbesondere i n der Repa-
ratur, bedingt durch d i e zunehmend reic h e r e Aus
stattung der Haushalte mit Gebrauchsgütern, Dieser 
E i n s a t z b e r e i c h dürfte aber auch nur vorübergehend 
den l a n g f r i s t i g e n Trend bremsen. Die - durch i h r e 
geringe Produktivität b e i g l e i c h z e i t i g e r Lohnanpas
sung an den Gesamtdurchschnitt vergleichsweise teuere 
A r b e i t s z e i t von Reparaturhandwerkern führt b e i den 
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Konsumenten zunehmend zur Nachfrage nach w e i t 
gehend wartungsfreien oder l e i c h t reparierbaren 
Produkten, der die Produzenten auch zunehmend 
entgegenkommen. Zur Fertigung weniger anfälliger 
Güter kommt die Reparatur durch A u s t a u s c h t e i l e , j a 
sogar die Produktion zur S e l b s t h i l f e ( ( " d o - i t - y o u r s e l f " ) ; 
die B e i s p i e l e reichen von der "Möbelindustrie b i s 
zur Automobilreparatur. In manchen Fällen i s t für den 
Konsumenten der E r s a t z sogar schon günstiger a l s 
eine Reparatur (Schuhe, K l e i d e r e t c . ) . 

(2) Eine q u a n t i t a t i v noch geringere Auswirkung hat 
die Ausdehnung von (handwerklichen) Luxusfertigungen 
(und Reparatur von Luxusgütern, z, B. Antiquitäten). 
Inwieweit dies zu einem k l e i n e n , q u a n t i t a t i v s t a b i l e n 
Tätigkeitsbereich führen kann, hängt außer von der w i r t 
s c h a f t l i c h e n Entwicklung auch davon ab, ob der q u a l i 
t a t i v e Anspruch von denjenigen, die die entsprechen
den Berufe heute i n den d u r c h s c h n i t t l i c h e n handwerk
l i c h e n K l e i n b e t r i e b e n e r l e r n e n , b e f r i e d i g t werden 
kann. 

4.32 Unterschiedliche Entwicklung in verschiedenen 
Bereichen 

Die Konsumgüterproduktion wurde weitgehend i n d u s t r i a l i 
s i e r t (Nahrungsmittel, Möbel, Bekleidung usw.). Hier 
werden d i e t r a d i t i o n e l l e n Produktionsberufe b i s a,uf 
die Luxusfertigung und den Reparaturbereich ver
schwinden. In der BRD hat s i c h zwischen 1 9 5 0 und 1 9 6 1 
der Bestand d e r a r t i g e r Berufe stark, und der A n t e i l 
i n der ( g l e i c h z e i t i g gewachsenen) Erwerbsbevölkerung 
noch stärker vermindert ( s . u.). Im Baugewerbe führt 
die schon mehrfach erwähnte Veränderung der Bauten-
denzen und Ar b e i t s v e r f a h r e n (Fertigbau) dazu, daß 
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k l a s s i s c h e Ba,uberufe an Bedeutung v e r l i e r e n 
(Maurer, Zimmerleute). E i n i g e moderne Bauberufe 
(Stahlbau-Schlosser, F l i e s e n l e g e r ) sind s t a b i l e r , 
t e i l s durch die neuen Bauweisen, t e i l s durch die 
veränderte Form der Nachfrage ( z . B. höhere An
sprüche der Bauherren). Insgesamt jedoch werden 
auch i n diesem B e r e i c h andere Berufsgruppen i n den 
Vordergrund t r e t e n . 

In den Bereichen, die a l s Domäne der t r a d i t i o n e l l e n 
Produktionsfacha,rbeiter g e l t e n konnten (Holzbear
beitung, Leder- und Bekleidungsgewerbe, Hahrungs
und Genußmittelherstellung usw.) haben s i c h zwischen 
1950 und 1961 Produktion und Produktivität o f t mehr 
a l s verdoppelt, b e i g l e i c h z e i t i g e r Abnahme oder 
Stagnation der absoluten Beschäftigungszahlen (und 
einer generellen Abnahme des Beschäftigtenanteils 
an der Erwerbsbevölkerung). Selbst wenn diese Ent
wicklung (Entwicklung der Produktivität und Produk
t i o n ) n i c h t im gleichen Maße anhält (wie abzunehmen 
i s t ) , so wird s i e doch i n jedem F a l l e gerade i n den
jenigen Betrieben s i c h f o r t s e t z e n , die b e r e i t s j e t z t 
am höchsten mechanisiert sin d und am wenigsten diese 
t r a d i t i o n e l l e n Fachberufe verlangen. 

Der ahsolute Bestand e i n i g e r der h i e r behandelten 
Berufe hat s i c h - b e i s p i e l s w e i s e - wie f o l g t entwickelt 
(1950 - 1961): Herren- und Damenschneider, männlich -
51 %, w e i b l i c h - 34 % Putzmacherin - 72% Bau- und 
Möbeltischler - 17 %; S a t t l e r - 58 %; Schuhmaoher -
52 %; Bäcker - 25 %. Auch wo noch Zunahmen der ab
soluten Bestände zu verzeichnen sind., h a l t e n diese 
im allgemeinen mit der Beschäftigungsentwicklung der 
Branche n i c h t s c h r i t t : 
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Im Baugewerbe s t i e g d i e Produktion von 1950 - 1961 

um 143 %, d i e absolute Zahl der Beschäftigten um 
36 %, die der Maurer jedoch nur um 18 %, die der 
Maler um 22 % (während andere handwerkliche Baube
rufe abnahmen : Zimmerer um 4% Steinmetzen um 13 % 

e t c . ) . Die n i c h t - t r a d i t i o n e l l e n Bauberufe dehnten 
s i c h dagegen durchwegs aus: z. B. Betonbauer um 
136 % Stahlbau S c h l o s s e r um 53 %). 

33s erübrigt s i c h , E i n z e l b e i s p i e l e anzuführen. 

4.4 Facharbeiter in der Industrie 

4.41 Generelle Entwicklung 

Der Wandel und die Entwicklung der Tätigkeiten im 
Bereich der Facharbeiter in der Industrie (in der konventionellen Terminologie), ist nicht genau und sicher abzusehen. Zwar wird der Anteil der Industriefacharbeiter (1a) in der Fertigung geringer, während er (1b) in produktionsorientierten Sekundärprozessen 
(Versuch, Entwicklung, Wartung, Reparatur- und Instandhaltung) steigt, doch wird diese allgemeine Entwicklung in vielfältiger Weise durchbrochen. 

Das beruht insbesondere darauf, daß (2 a) .sich die A r t des Tätigkeitsinhaltes und der Qualifikationshöhe bei den verschiedenen Facharbeitern in vielfacher und oft nicht 
durchschaubarer (bzw. nicht registrierter) Weise verändert und daß (2b) gerade bei einem entfalteten Stand der Mechanisierung bzw. der Automatisierung die personelle Organisation der Arbeit durch die Zuordnung von Aufgaben zu einem Tätigkeitsbereich in hohem Maße steuerbar wird. 

1)Touraine, Les Conditions du t r a v a i l o u v r i e r dans 
l e s usines Renault, P a r i s 1956 
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(1a) Facharbeiter i n der Fertigung: Insbesondere i n 
denjenigen Fertigungsprozessen, i n denen die M e t a l l -
und E l e k t r o f a c h a r b e i t e r dominierten, s t e i g t mit stär
kerer Mechanisierung und s t r a f f e r e r A r b e i t s o r g a n i s a 
t i o n die Produktivität und s i n k t der Bedarf an qua
l i f i z i e r t e r A r b e i t , damit der A n t e i l der Facharbeiter 
(während der der Angelernten s t e i g t - siehe 4.21), Zu
g l e i c h s t e i g t jedoch bisher und wohl auch w e i t e r h i n 
die Nachfrage nach den (vorwiegend I n v e s t i t i o n s - ) 
Gütern der betroffenen Wirtschaftszweige über die Pro
duktivitätsentwicklung hinaus, wodurch die absolute 
Zahl der Facharbeiter n i c h t f a l l e n muß, sondern sta g 
nieren oder sogar steigen kann. 

Biese F e s t s t e l l u n g g i l t wohl auch für i n d u s t r i e l l e 
F a charbeiter, die im B e r e i c h der Konsumgüterherstellung 
neuer A r t ( z . B . Nahrungsmittel) beschäftigt s i n d . 

(1 b) Facharbeiter i n p r o d u k t i o n s o r i e n t i e r t e n Sekun
därprozessen: Mechanisierung und Automatisierung 
( n i c h t nur i n der Produktion, sondern auch im Trans
port usw.) bringen einen wachsenden Bedarf an Repa
r a t u r - und Instandhaltungsarbeiten s i e erzwingen 
fern e r durch d i e Kombination einer s t r a f f e r o r g a n i 
s i e r t e n ( o f t über lange Zeitperioden n i c h t ohne e r 
hebliche Kosten umstellbaren) Fertigung und einer 
Höheren Komplexität und K o m p l i z i e r t h e i t der Anlagen 
und des Produkts ( b e i hohen Kosten für beide), b e i 
g l e i c h z e i t i g großer Marktabhängigkeit ( A r t , Ausfüh
rung, Qualität, Termine) e i n e d e t a i l l i e r t e Planung 
und A r b e i t s v o r b e r e i t u n g , damit einen steigenden Bedarf 
an q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t i n Versuchs- und Entwicklungs
abteilungen, Auch die Montage mancher Produkte bzw. 
Anlagen e r f o r d e r t zunehmend h o c h q u a l i f i z i e r t e Fach
a r b e i t e r . Der A n t e i l der I n d u s t r i e f a c h a r b e i t e r i n diesen 
Bereichen wächst - a l l e r d i n g s mit v i e l e n Abweichungen 
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und Einschränkungen, we s e n t l i c h bedingt durch den 
je w e i l i g e n Stand der Mechanisierung. 

( 2 a ) Tätigkeitsinhalt und Stand der Mechanisierung 
h e i Facharbeitern i n der Fertigung: In v i e l e n Fällen 
verbleiben Facharbeiter i n der Fertigung, v e r r i c h t e n aber 
de fact o Arbeiten von Angelernten (z. B. Montage- oder 
Bedienungsarbeiten, für die s i e zwar q u a l i f i z i e r t 
s i n d , die aber aufgrund der A r b e i t s t e i l u n g und Ar
bei t s v o r b e r e i t u n g im hochmechanisierten B e r e i c h 
genau so gut von Angelernten v e r r i c h t e t werden könn
ten) . 

In v i e l e n Fertigungsbereichen mit ko m p l i z i e r t e n Pro
duktionsprozessen und/oder komplexen Produktionsan
lagen sind die Facharbeiter i n E i n r i c h t u n g , Über
wachung und Steuerung tätig; auch h i e r i s t eine An
näherung an Angelerntentätigkeiten f e s t z u s t e l l e n 
(die j a zunehmend produkt -, anlagen- oder b e t r i e b s 
s p e z i f i s c h q u a l i f i z i e r t e r werden; gegebenenfalls 
behalten s i e i n s o f e r n Fachtätigkeiten, a l s s i e nur 
s p e z i e l l e (Neu-) Einrichtungen durchführen, Probe
s e r i e n f e r t i g e n oder ähnliches, während die Routine
a r b e i t e n von Angelernten durchgeführt werden. 

Schließlich verbleiben natürlich Produktionsbereiche, 
i n denen ( s p e z i a l i s i e r t e , hohe) F a c h q u a l i f i k a t i o n e n 
e r f o r d e r l i c h s i n d : z. B. im H i n b l i c k auf bestimmte 
Anlagentechnologien (Pneumatik, H y d r a u l i k , E l e k t r o n i k 
e t c . ) , auf bestimmte Arbeitsprozesse ( z . B chemische), 
auf bestimmte k o m p l i z i e r t e , nur i n kleinen Serien oder 
E i n z e l f e r t i g u n g e r s t e l l t e n Produkte ( z . B, bestimmte 

Werkzeugmaschinen, Schweißgeräte e t c . ) . 

Die h i e r angesprochenen Maschinenbauer, Elektromaschi-
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nenbauer, Elektronenmechaniker, Meß-, Regel-, 
Steuerungsmechaniker müssen a l l e r d i n g s A r b e i t s a n 
forderungen erfüllen, auf die s i e i n der herkömm
l i c h e n Facharbeiterausbildung kaum v o r b e r e i t e t wer
den. Insofern hat s i c h auch h i e r der Tätigkeitsin
h a l t i n v i e l e n Bereichen verändert. Man konnte des-
-halb h i e r auch von Facharbeitern "neuer A r t " oder 
von Facharbeitern mit neuen Qualifikationen sprechen, 

( 2 b ) Tätigkeitsinhalt und Stand der Mechanisierung 
bei Facharbeitern i n p r o d u k t i o n s o r i e n t i e r t e n Se
kundärprozessen (am B e i s p i e l von Reparatur und I n 
standhaltung) : 

In v i e l e n Fällen sind die Grenzen zwischen Repara
t u r - und Instandhaltungsarbeiten e i n e r s e i t s und Pro
duktionsarbeiten a n d e r e r s e i t s bei Facharbeitertätig
ke i t e n fließend: Die Arbeitsaufgabe kann z, B. beide 
Tätigkeiten einschließen (etwa V e r a n t w o r t l i c h k e i t 
für k l e i n e r e Reparaturen und laufende Wartung der 
Maschinen, die man be d i e n t . ) . 

T e n d e n z i e l l scheint jedoch eine S p e z i a l i s i e r u n g e r 
f o r d e r l i c h zu s e i n , s e i es auf Wartungs- und Instand
haltungsfunktionen g e n e r e l l , s e i es innerhalb d i e s e r 
Aufgaben auf bestimmte Prozesse, Verfahren oder An
lagen. 

Die Entwicklung d i e s e r S p e z i a l i s i e r u n g kann wiederum 
i n zwei Richtungen v e r l a u f e n : Erstens i n eine Höher-
Q u a l i f i k a t i o n , d i e von der technischen Entwicklung der 
reparierenden Objekte abhängt, die Kenntnis von Kon
s t r u k t i o n s p r i n z i p i e n ( z . B. von Hydraulik-Anlagen beim 
Reparaturschlosser) oder von Funktionszusammenhängen' 
(z . B. von el e k t r o n i s c h e n Steuerungsanlagen beim 
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Reparaturmechaniker) muß unter Umständen weit über 
die bisher übliche F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n h i n 
ausgehen. Dazu kommt o f t die Notwendigkeit, auch über 
Nachbarbereiche oder über die Eigenheiten des Pro
dukts, das auf ei n e r zu reparierenden Anlage g e f e r 
t i g t wird, Bescheid wissen zu müssen oder die Fähigkeit, 
mit anderen S p e z i a l i s t e n zusammenarbeiten zu können. 

Zweitens aber kann die S p e z i a l i s i e r u n g auch i n die 
Richtung einer A n l e r n q u a l i f i k a t i o n gehen; die hohen 
Kosten, die n i c h t nur die Instandhaltungsarbeiten, 
sondern vor allem die S t i l l s t a n d s z e i t e n von Anlagen 
oder Bruch und Ausschuß mit s i c h bringen, wie auch 
neue technologische Möglichkeiten und Organisations
p r i n z i p i e n führen dazu, daß der Reparatur- und I n 
standhaltungsbereich s e l b s t zum Objekt technisch-or
ganisatorischen F o r t s c h r i t t s w i r d : So werden die 
Aggregate b e r e i t s i n ei n e r Form k o n s t r u i e r t , die 
(b e i s p i e l s w e i s e durch die Verwendung neuer M a t e r i a 
l i e n ) d ie Reparaturanfälligkeit v e r r i n g e r t oder ( b e i 
s p i e l s w e i s e durch Konstruktion im Baukastenprinzip 
unter Berücksichtigung der Zugänglichkeit) schnelles 
Auswechseln a n s t a t t Reparatur g e s t a t t e t . In Ver
bindung mit präventiver Instandhaltung (Wartung 
und Austauschen von T e i l e n turnusmäßig s t a t t b e i 
aktuellem Bedarf) w i r d es damit möglich, im Repa
r a t u r - und Instandhaltungsbereich eher mit angelern-

1 ) 
ten a l s mit gelernten Arbeitskräften zu ar b e i t e n . 

Diese Entwicklung wird s i c h auch auf die Facharbei
t e r neuer A r t i n handwerklichen Betrieben und Re-
paraturwerkstätten auswirken, etwa auf Rundfunk-
und Fernsehtechniker; j a sogar auf Kraftfahrzeughand-
werker (Instandhaltungsschlosser), 
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Zusammenfassend läßt s i c h etwa folgendes sagen: 

o Abnahme von Facharbeitertätigkeiten i n der Pro
duktion, Zunahme von Anlerntätigkeiten ( B e i s p i e l 

o V e r b l e i b von Facharbeitertätigkeiten i n der Pro-
duktion, aber E n t q u a l i f i z i e r u n g der Tätigkeit 
(E i n r i c h t u n g , Steuerung, Überwachung) ( B e i s p i e l 
B) 1 ) 

o V e r b l e i b von Facharbeitertätigkeiten i n der Pro
duktion durch S p e z i a l i s i e r u n g auf bestimmte Auf
gaben und Einrichtungen (Neueinrichtung, Probe-
s e r i e n etc.) ( B e i s p i e l C) ' 

o Zunahme von Facharbeitertätigkeiten "neuer A r t " mit 
veränderten, hohen Qualifikationsanforderungen i n 
der Produktion wie i n produktionsorientierten Se
kundärprozessen ( S p e z i a l i s i e r u n g e n ) ; im weiteren 
V e r l a u f des je b e r e i c h s s p e z i f i s c h e n technischen 
Wandels möglicherweise wieder Abnahme di e s e r Fach
arbeitertätigkeiten bzw. Annäherung an Anlerntä-
t i g k e i t e n ( B e i s p i e l D) ' 

Qu a n t i t a t i v e Aussagen über diese Tendenzen können kaum 
gemacht werden, s i e dürften i n den verschiedenen Be
reichen höchst u n t e r s c h i e d l i c h s e i n . Ganz v o r s i c h t i g 
kann man annehmen, daß auch im Instandhaltungsbereich 
l a n g f r i s t i g eine Abnahme des A n t e i l s von Fa c h a r b e i t e r 
tätigkeiten denkbar i s t . 

Es i s t nochmals zu betonen, daß gerade b e i diesen Tätig-

Siehe dazu B e i s p i e l e unter 4.43 
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k e i t e n n i c h t mit nur t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h 
determinierten Entwicklungen zu rechnen i s t ; d ie 
Gestaltung der Strukturen e i n z e l n e r Tätigkeiten 
wie der ganzen Entwicklung i s t o f f e n . Die Lohnge-
s t a l t u n g ( z , B. für Facharbeiter der Reparatur und 
Angelernte i n der Produktion), die Arbeitsmarkt
lage ( z , B. die regionale Verfügbarkeit bestimmter 
Arbeitskräftekategorien), die Tra d i t i o n e n e i n z e l n e r 
Betriebe oder Branchen beeinflussen die B e t r i e b s 
p o l i t i k ( p e r s o n a l p o l i t i s c h , verfahrenstechnisch, 
o r g a n i s a t o r i s c h , i n der Gestaltung der A r b e i t s 
plätze und Zuständigkeiten). Die v i e l e n , o f t e x p l i 
z i t begründeten Lösungen zeigen, wie weit der Be
r e i c h der Möglichkeiten i s t (siehe auch u n t e n ) . 

4.42 Unterschiedliche Entwicklung in verschiedenen Bereichen 

Da, wie gerade gezeigt, die Entwicklung so offen i s t , 
scheint es wenig s i n n v o l l , auf den Stand i n v e r s c h i e 
denen Bereichen oder Branchen einzugehen; es i s t näm
l i c h deshalb n i c h t möglich, auf Tendenzen zu f o l g e r n . 

Stattdessen s o l l an d r e i B e i s p i e l e n die Offenheit 
der Lösungsmöglichkeiten gezeigt werden. 

In der deutschen S t a h l i n d u s t r i e i s t es üblich, die 
Aufgaben von Anlagenbedienern und Anlagensteuerern 
(Angelernte) ausschließlich auf den Produktions
prozeß zu konzentrieren und a l l e Aufgaben aus den 
Sekundärprozessen, insbesondere die Funktionsüber
wachung der Anlagen und i h r e Wartung und Instandhal
tung, Facharbeitern aus den auch o r g a n i s a t o r i s c h 
meist (noch) selbständigen Instandhaltungsbetrieben vor
zubehalten. 

In der S t a h l i n d u s t r i e anderer Länder beginnt man, diese 
s t r i k t e A r b e i t s t e i l u n g aufzulösen, auch Produktions
arbeitsplätze mit Facharbeitern zu besetzen und diesen 
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zunehmend auch m i t t e l b a r produktive Aufgaben zuzu
weisen, die i n Deutschland nur von Instandhaltungsfachar-
b e i t e r n übernommen werden. 

In der deutschen Z i g a r e t t e n i n d u s t r i e hat man unter nich t 
grundlegend verschiedenen technischen Bedingungen im 
R e g e l f a l l eine ganz andere A r b e i t s t e i l u n g gewählt: 
An den vol l m e c h a n i s i e r t e n und t e i l a u t o m a t i s i e r t e n Z i g a 
r e t t e n - und Verpackungsmaschinen g i b t es e i n e r s e i t s 
v e r a n t w o r t l i c h e Maschinenführer, die f a s t immer Fachar
b e i t e r sind und ni c h t nur für den Produktionsprozeß, 
sondern auch für die laufende Wartung i h r e r Anlagen 
v e r a n t w o r t l i c h s i n d ; ihnen sind angelernte (meist weib
l i c h e ) Arbeitskräfte für die Routinearbeiten an den 
Anlagen (Beobachtung des normalen Ablaufs, E i n g r e i f e n 
b e i k l e i n e r e n Störungen im Materialfluß u.a.) unter
s t e l l t ; b e i größeren Störungen können s i e auf spez i a 
l i s i e r t e Instandhaltungsfacharbeiter zurückgreifen, wo
be i jedoch die Maschinenführer s e l b s t an der Störungs-
diagnose maßgeblich b e t e i l i g t s i n d . 

Ergänzend i s t v i e l l e i c h t f e s t z u h a l t e n , daß i n W i r t s c h a f t 
bereichen, die e r s t spät und r e l a t i v s c h n e l l mechani
s i e r e n , der A n t e i l von Facharbeitern i n den Sekundär
prozessen rasch wachsen kann, auf Kosten der j e w e i l s 
dem Be r e i c h t r a d i t i o n e l l e n Facharbeiter wie auf Kosten von 
Ungelernten. E i n B e i s p i e l dafür i s t der Bergbau, wo an die 
S t e l l e ungelernter H i l f s a r b e i t e r und der e i g e n t l i c h e n 
"Produktionsfacharbeiter" (Bergleute) neue Facharbeiter 
t r e t e n , die die neuen Anlagen warten, r e p a r i e r e n , i n s t a n d 
halten (Grubenschlosser, Grubenelektriker usw.). 

Ähnliche Entwicklungen gelten auch i n v i e l e n Konsumgüter-
i n d u s t r i e n , i n denen s i c h die Mechanisierung rasch ent
w i c k e l t e (Nahrungs- und Genußmittel, T e x t i l - e t c . ) . So 
entsteht b e i s p i e l s w e i s e der neue Fachberuf "Verpackungs
mittelmechaniker" mit der Entwicklung der Konservierungs
und Verpackungstechnike n. Letzte r e sind i n v i e l e n Fällen 
weitgehend a u t o m a t i s i e r t , wobei diese Maschinen und An
lagen q u a l i f i z i e r t e Bedienung, Überwachung, Wartung ver
langen. 
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Daß auch i n außerindustriellen Bereichen neue, i n d u s t r i 
e l l o r i e n t i e r t e Fachtätigkeiten entstehen ( z . B. Rund
funk- und Fernsehtechniker), wurde b e r e i t s erwähnte 

4.43 Zahlen und Beispiele 

Um es zu wiederholen: Die zugänglichen Daten gehen 
nur ganz allgemeine Entwicklungen i n den konventio
n e l l e n Kategorien wieder (s. dazu Tabelle .... Anhang); 
s t a t i s t i s c h e Zahlen für die h i e r h e r a u s d i f f e r e n z i e r t e n 
Entwicklungen l i e g e n n i c h t vor. Deshalb werden auch 
h i e r nur i l l u s t r i e r e n d e B e i s p i e l e gegeben, bezogen auf 
die von uns s k i z z i e r t e n generellen Entwicklungen. 

' B e i s p i e l A (Abnehmende Facharbeitertätigkeit i n der 
Produktion): 

Die Zahl v i e l e r Fachkräfte i n der Metallbearbeitung 
nimmt - r e l a t i v - ab. So nahmen, insbesondere durch die 
Verbreitung numerisch gesteuerter Mehrzweck-Werkzeug-
maschinen und der spanlosen Verformung, der Bedarf an 
Drehern s e i t der M i t t e der fünfziger Jahre kaum mehr 
zu. Die Zahl der Dreher wuchs zwischen 1950 und 1961 
um 35 % während die Zahl der Beschäftigten derjenigen 
Branchen, i n denen Dreher tätig s i n d , um 72 % wuchs; 
ähnliches g i l t für Feinmechaniker (13 % zu 34 %)l v e r 
g l e i c h t man gar d i e Entwicklung der Feinmechaniker mit 
der Beschäftigung i n der optischen I n d u s t r i e ( i n der die 
Hälfte der Feinmechaniker beschäftigt i s t ) , so z e i g t s i c h 
i n diesem Industriezweig eine Beschäftigtenzunahme um 
75 %: R a t i o n a l i s i e r u n g und Teilmechanisierung erlaubten 
gerade h i e r den E i n s a t z von Angelernten (insbesondere 
Frauen). Der wachsende Bedarf von Feinmechanikern i n 
der Reparatur kann den Rückgang des Facharbeiteran
t e i l s bei der Produktion feinmechanischer Geräte ni c h t 
ausgleichen. Ähnliche Überlegungen gelten für Mechaniker 
und Schlosser. 

B e i s p i e l B (Facharbeiter i n Anlerntätigkeiten) 
Bahlen, etwa über die Anzahl der gelernten Facharbeiter, 
die i n Anlerntätigkeiten beschäftigt s i n d , s i n d uns 
nic h t bekannt. F e s t s t e h t , daß die S i t u a t i o n am örtli
chen Arbeitsmarkt (keine a l t e r n a t i v e n S t e l l e n ) , d ie 
erworbenen s o z i a l e n Rechte oder die s o z i a l e S i c h e r h e i t 
eines B e t r i e b e s , i n dem man längere Z e i t a r b e i t e t , 
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aber auch e v e n t u e l l höhere (Akkord-) Löhne i n der Fer
tigung v i e l e Facharbeiter dazu bewegen, bei Freiwerden 
i h r e r (Facharbeiter-) P o s i t i o n im a l t e n oder i n einem 
anderen B e t r i e b Anlerntätigkeiten zu übernehmen. 

Bei s p i e l C ( S p e z i e l l e Fachtätigkeit i n der Produktion) 

Auch h i e r l i e g e n keine s t a t i s t i s c h e n M a t e r i a l i e n vor. 

B e i s p i e l D ( S p e z i a l i s i e r t e , q u a l i f i z i e r t e , veränderte 
Fachtätigkeiten i n ( 1 ) Produktion und ( 2 ) produktionsorien-
t i e r t e n Sekundärprozessen.) 

( 1 ) Der "Automateneinrichter" ( 3 Jahre L o h r z e i t ) ge
winnt mit der zunehmenden Verbreitung t e i l - oder v o l l 
a u t o m a t i s i e r t e r Bearbeitungsmaschinen mit immer kompli
z i e r t e r e r Bauart besondere Bedeutung. Die Anzahl der 
Masc h i n e n e i n s t e l l e r und - e i n r i c h t e r wuchs von 1 9 5 0 
b i s 1961 um 1 6 8 %. V i e l e Facharbeiter, die diese Tätig
k e i t v e r r i c h t e n , werden wa h r s c h e i n l i c h noch a l s Maschi
nenschlosser bezeichnet, wodurch die Daten n i c h t sehr 
zuverlässig sind und die Werte wah r s c h e i n l i c h beträcht
l i c h höher l i e g e n . Dieser Beruf i s t eine t y p i s c h "neue 
A r t " i n d u s t r i e l l e r Q u a l i f i k a t i o n . Notwendig sind Grund
kenntnisse der Bearbeitungsverfahren, der Konstruktions
p r i n z i p i e n , der Bearbeitungsmaschinen und der Werk
s t o f f e . Der E i n s a t z b e r e i c h dieser Facharbeiter wird s i c h -
mit der Ausdehnung des technischen F o r t s c h r i t t s - eher 
noch ausweiten, da, auch hochentwickelte Aggregate noch 
de r a r t i g e A r b e i t e r erfordern. 

(2) Das folgende B e i s p i e l aus dem Instandhaltungsbe
r e i c h s o l l vor allem noch einmal die Komplexität der 
Entwicklung und d i e Chancen i h r e r Steuerbarkeit k l a r 
machen. Es wird deshalb eine zusammenfassende, auf 
umfangreichem Untersuchungsmaterial beruhende D a r s t e l 
lung z i t i e r t , d ie die Entwicklung der Instandhaltung 
i n der Hüttenindustrie s k i z z i e r t : 

"In f a s t a l l e n untersuchten Fällen technischer F o r t 
s c h r i t t e hatte die wachsende K o m p l i z i e r t h e i t der zu be
treuenden Anlagen, die Kombination von Bauelementen mit 
verschiedener Technologie (mechanisch, h y d r a u l i s c h ^ 
pneumatisch, e l e k t r i s c h , e l e k t r o n i s c h ) und die starke Zu
nahme der Meß- und Regeleinrichtungen zu Folge, daß 

o vom Instandhaltungspersonal insgesamt gründlichere 
technische, vor allem auch theoretische Kenntnisse 
auf den j e w e i l i g e n Fachgebieten gefordert werden; 
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o ein Mindestmaß an Polyvalenz, wenigstens i n der 
Form von Verständnis für die Vorgänge und Prob
leme auf benachbarten Fachgebieten, notwendig 
i s t . 

P r a k t i s c h e Erfahrungen und Improvisationsfähigkeit ver
l i e r e n gegenüber technischem Verständnis und dem Sinn 
für technische Zusammenhänge (vor allem b e i der Störungs
diagnose, die immer w i c h t i g e r wird) an Bedeutung. Das 
maschinentechnische Instandhaltungspersonal s o l l we
nigstens e i n gewisses Verständnis für die e l e k t r o 
technischen Vorgänge sowie Aufgaben und Arbeitsweise 
der Meß- und Regeleinrichtungen haben, mechanische 
Grundkenntnisse sind für E l e k t r i k e r i n v i e l e n Fällen 
unerläßlich geworden, die darüber hinaus, soweit mög
l i c h , auch e l e k t r o n i s c h e Grundkenntnisse b e s i t z e n s o l 
l e n ; die E l e k t r o n i k e r und Meß- und Regelmechaniker müs
sen n i c h t nur den Aufbau der ihnen anvertrauten Appa
rate beherrschen, sondern auch die Vorgänge verstehen, 
die von diesen Apparaten r e g i s t r i e r t bzw. überwacht 
-und geregelt werden. 

Biese neuen, v i e l f a c h zusätzlichen Anforderungen an die 
Gesamtheit des Instandhaltungspersonals veranlassen 
häufig eine stärkere S p e z i a l i s i e r u n g der Instandhaltungs
funktionen, da, a n d e r n f a l l s das zu beherrschende Fach
gebiet zu groß werden würde. Eine solche S p e z i a l i 
sierung wird auf der anderen Se i t e auch von den Be
strebungen zur R a t i o n a l i s i e r u n g der Instandhaltungs
a r b e i t i n Form präventiver Instandhaltung nahegelegt. 

In der maschinentechnischen Instandhaltung e r f o l g t eine 
t e i l w e i s e sehr k l a r ausgeprägte S p e z i a l i s i e r u n g der Instandhaltungsgruppen und -funktionen mit einer entsprechenden 
A r b e i t s t e i l u n g zwischen ihnen. Die A r b e i t s t e i l u n g e r 
f o l g t i n zwei Richtungen: 

o zwischen einem ständig bestimmten Anlagenteilen 
zugeordneten Wartungspersonal und einem nur bei 
größeren Reparaturen oder Umbauten eingreifenden 
Reparaturpersonal:. 

o zwischen verschiedenen Spezialgruppen, die j e 
w e i l s besonders gut mit der Technologie ( z . B. 
Hydraulik, Pneumatik, E l e k t r o n i k ) und den Bau
p r i n z i p i e n bestimmter A n l a g e n t e i l e v e r t r a u t s i n d . 

Diese doppelte A r b e i t s t e i l u n g kann zur Entstehung w e i t 
gehend neuer Funktionen führen, die s i c h a l l e r d i n g s 
v i e l f a c h e r s t langsam aus den t r a d i t i o n e l l e n Instand
haltungsfunktionen herausentwickeln. Mehr und mehr 
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t r e t e n s p e z i a l i s i e r t e Fachleute an die S t e l l e der 
oder neben die t r a d i t i o n e l l e n , u n i v e r s e l l e i n s e t z 
baren B e t r i e b s s c h l o s s e r . 

In engem Zusammenhang mit der verstärkten S p e z i a l i 
sierung und A r b e i t s t e i l u n g i s t auch das Auftreten der 
neuen Funktion des Ar b e i t s v o r b e r e i t e r s / I n s t a n d h a l t u n g 
zu sehen; die A r b e i t s v o r b e r e i t e r - deren Funktion 
übrigens t e i l w e i s e a l s i d e a l e Torbereitung für spätere 
Instandhaltungsmeister g i l t - sind vor allem mit der 
R a t i o n a l i s i e r u n g und Planung der Instandhaltungsar
b e i t e n beauftragt, wobei s i e g l e i c h z e i t i g i n größerem 
Umfang an der systematischen Störungsdiagnose und Ana
l y s e von Störungsursachen b e t e i l i g t werden. 

Noch weitreichender waren die Auswirkungen technischer 
F o r t s c h r i t t e auf die Funktionen i n der elektrotechnischen 
Instandhaltung - vor a l l e m im Zusammenhang mit dem r a p i 
den Vordringen der E l e k t r o n i k . Damit wird b e i den Fachar
b e i t e r n wie bei den Meistern die von der k l a s s i s c h e n 
- i n d u s t r i e l l e n Facharbeiterausbildung v e r m i t t e l t e Q u a l i 
f i k a t i o n oftmals unzureichend, w e i l vor a l l e m die An
forderungen an Verständnis für abstrakte technische 
P r i n z i p i e n und Zusammenhänge sehr s t a r k gewachsen s i n d . 

Auch i n der elektrotechnischen Instandhaltung z e i g t s i c h 
eine Tendenz zur S p e z i a l i s i e r u n g i n S c h i c h t i n s t a n d h a l 
tung, die mit laufender Inspektion und Wartung beauf
t r a g t i s t , und i n Instandhaltungsgruppen mit überwie
genden Reparaturaufgaben, die t e i l w e i s e einem zentralen 
E l e k t r o b e t r i e b angehören. Diese Spezialisierungstendenz 
i s t jedoch n i c h t so stark ausgeprägt wie i n der maschi
nentechnischen Instandhaltung e i n i g e r moderner Walz
werke . 

Demgegenüber steht i n der elektrotechnischen Instandhaltung 
vor allem das Problem der Polyvalenz im Vordergrunds die 
Notwendigkeit für wichtige T e i l e des Instandhaltungsper
sonals, n i c h t nur das k l a s s i s c h e Gebiet der E l e k t r o t e c h 
nik zu bes i t z e n sowie mit den mechanischen Konstruktions
p r i n z i p i e n und den metallurgischen Prozessen i n den von 
ihnen betreuten Anlagen v e r t r a u t zu s e i n . 

S i c h e r l i c h i s t es möglich, daß die g e s c h i l d e r t e n jüngeren 
Entwicklungen i n der Instandhaltung sehr moderner großer 
Walzwerke auch durch l o k a l e Zufälligkeiten, personelle 
K o n s t e l l a t i o n e n und Tr a d i t i o n e n der j e w e i l i g e n Unter
nehmen oder Unternehmensgruppen bestimmt werden; so läßt 
s i c h b e i s p i e l s w e i s e n i c h t sagen, ob notwendigerweise die 
Tendenz zur S p e z a i l i s i e r u n g und A r b e i t s t e i l u n g i n der 
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maschinentechnischen Instandhaltung stärker ausge
prägt sein muß, während i n der elektrotechnischen 
Instandhaltung das Problem der Polyvalenz im Vorder
grund s t e h t . Immerhin wurde an einer sehr modernen 
Breitbandstraße darauf hingewiesen, daß man i n abseh
barer Z e i t auch i n der elektrotechnischen Instandhal
tung zu ei n e r q u a l i t a t i v e n A r b e i t s t e i l u n g zwischen den 
polyvalenten h o c h q u a l i f i z i e r t e n E l e k t r i k e r n mit zu
sätzlicher e l e k t r o n i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e i n e r s e i t s und 
einem mehr t r a d i t i o n e l l e n , weniger anspruchsvollen 
Typ von Elektrikern a ndererseits kommen müsse, dem man 
be i s p i e l s w e i s e laufende k l e i n e r e Wartungs- und e i n 
fache Reinigungsaufgaben, vor allem an den e l e k t r i 
schen Antrieben, übertragen könne. 

Un b e s t r i t t e n dürfte jedoch s e i n , daß die weitere Ent
wicklung i n den Instandhaltungsfunktionen i n einem heu
te noch ungeklärten und v i e l l e i c h t im Laufe der Z e i t 
wachsenden "Maß von diesen beiden Tendenzen bestimmt 
sei n wird, die b e i den Untersuchungen der Hohen Behörde 
umso d e u t l i c h e r h e r v o r t r a t e n , je moderner die b e t r e f 
fende Anlage war. 

4.5 Technische Fachkräfte (Ingenieure und Techniker) 

4.51 Generelle Entwicklung 

Die Zahl der Tätigkeiten, die technische Fachqualifikationen verschiedenen Niveaus erfordern, nimmt zu. D e r Bedarf an Fachkräften dieser Art wächst praktisch in allen Bereichen. Auch dort, wo die Zahl der Beschäf
t i g t e n s i n k t ( s e i es durch Produktivitätssteigerungen, 
s e i es durch eine rückläufige Entwicklung der Branche), 
werden diese Tätigkeiten durch das Fortschreiten der 
technischen Entwicklung unentbehrlich; diese Entwicklung 
bedarf nach dem i n den vorhergehenden K a p i t e l n Gesagten 

Hohe Behörde der EGKS, Die Veränderungen i n der 
Struktur und Ausbildung der Arbeitskräfte der E i s e n -
und S t a h l i n d u s t r i e , 
zusammenfassender B e r i c h t , e r s t e l l t vom I n s t i t u t für 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung e.V., München, Luxem-
burg 1968, Kap, I I I , Abschnitt 2 c) ( z i t i e r t nach der 
hektographierten Fassung, S, 42 f.) 
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keiner besonderen Erläuterung. A l l e r d i n g s i s t von 
vornherein f e s t z u h a l t e n , daß die Gesamtzahl der h i e r 
angesprochenen Gruppe nicht übermäßig groß i s t . Ihr A n t e i l 
an den Erwerbstätigen betrug 1961 %. 

Die Zahlen der amtlichen S t a t i s t i k bestätigen diese 
Aussage, aber s i e erlauben (da s i e nur nach groben 
Fachrichtungen gliedern bzw. nur einzelne technische 
Berufe - mit einer großen Restgruppe - gesondert 
ausweisen) keine eingehende Analyse. Für die Struktur 
der Entwicklung dieser Berufe scheinen jedoch vor a l 
lem zwei D i f f e r e n z i e r u n g s r i c h t u n g e n i n t e r e s s a n t zu 
sein s 

(1) Es i s t mit einer D i f f e r e n z i e r u n g dieser Gruppe nach 
dem Qualifikationsniveau rechnen. Die Anforderungen 
der Arbeitsplätze technischer Fachkräfte weisen große 
Diffe r e n z e n i n der Selbständigkeit der A r b e i t , insbe
sondere aber i n der Notwendigkeit auf, neue Lösungen, 
neue P r i n z i p i e n , neue Kombinationen zu entwickeln, oder 
aber, auf der B a s i s eines e b e n f a l l s fundierten theore
ti s c h e n Wissens, i n b e r e i t s bekannte und laufende Ver
fahren k o n t r o l l i e r e n d , reparierend, steuernd, organi
sierend einzugreifen;' zum l e t z t e r e n gehört auch das 
A s s i s t i e r e n für auf neue Entwicklungen g e r i c h t e t e Tä
t i g k e i t e n : Es i s t anzunehmen, daß eine getrennte Ana
ly s e der Entwicklung von (a) ."Ingenieuren" und (b) "Tech
ni k e r n " , wie man, mit v i e l e n Überschneidungen, die Tä
t i g k e i t e n auf diesen beiden Anspruchsniveaus bezeich
nen kann, eine raschere und q u a n t i t a t i v e bedeutsamere 
Ausdehnung der Techniker zeigen würde (wofür ni c h t nur 
techni s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Gründe sprechen, sondern auch 
die Einflüsse des Arbeitsmarktes und der Ausbildungs
i n s t i t u t i o n e n ) . 
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(2) Ferner zeichnet s i c h eine A r b e i t s t e i l u n g ab 
zwischen Ingenieuren und Technikern, die (a) mit Ent
wurf, Konstruktion, Versuch, Ba,u und Wartung von tech
nischen Anlagen befaßt sind ("Konstruktionsingenieure, 
"Konstruktionstechniker") und solchen, die (b) mit dem 
b e t r i e b l i c h e n E i n s a t z dieser Anlagen zu tun haben, i n s 
besondere mit Planung, A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , Anpassung 
an s i c h ändernde Erzeugungs-, Absatz- und Arbeitsbe
dingungen im B e t r i e b ("Betriebsingenieure und "techni-
ker") . Bei den Konstruktionsingenieuren und -technikern 
wird s i c h w a h r s c h e i n l i c h eine produkt-, v e r f a h r e n s - oder 
anlagenspezifische S p e z i a l i s i e r u n g v o l l z i e h e n . Bei den 
Betriebsingenieuren und -technikern werden d e t a i l l i e r t e 
Kenntnisse von Produkt, Verfahren und Anlagen branchen-
und b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r f o r d e r l i c h s e i n , verbunden mit 
b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n und organisatorischen Kennt
nissen. In v i e l e n S p e z i a l b e t r i e b e n , für die eine ge
n e r e l l e Vorbildung n i c h t erlangt worden kann, werden 
u. U. im B e t r i e b großgewordene Techniker die Aufgaben 
von Ingenieuren erfüllen müssen. G e n e r e l l werden i n 
diesen Betrieben v i e l e "neue" Aufgabenkombinationen 
entstehen, über d i e b i s j e t z t kaum eine Übersicht be
steht. 

Beide Entwicklungen ( Q u a l i f i k a t i o n s d i f f e r e n z i e r u n g 
und A r b e i t s t e i l u n g ) bringen unter den Bedingungen des 
technisch-organisatorischen Wandels, der s i e beein
flußt, neue Funktions- und Kompetenzorganisationen mit 
s i c h , die eine andere, h i e r a r c h i s c h bestimmte Gruppe 
zumeist technischer Fachkräfte i n den Hintergrund 
drängt's die Meister i n der I n d u s t r i e , insbesondere der 
Fertigung. Diese Personen werden nach Herkunft und 
Vorbildung ( A u f s t i e g vom Facharbeiter) unter den Be
dingungen e i n e r d u r c h r a t i o n a l i s i e r t e n und hochmechanisier
ten Produktion die neuen Tätigkeiten n i c h t ausüben können. 
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ja i h r e P o s i t i o n wird auch o r g a n i s a t o r i s c h entqualifi-
z i e r t . F r e i l i c h können ihnen auch neue Funktionen zu
fallen., obgleich i h r e h i e r a r c h i s c h e P o s i t i o n einer v o l l -

1 ) 

kommenen N e u d e f i n i t i o n h a r r t . 

4 . 5 2 Entwicklung in den verschiedenen Bereichen 

In a l l e n i n d u s t r i e l l e n Bereichen werden diese Tätig
ke i t e n i n ähnlicher Weise zunehmen, im Be r e i c h hand
werklicher Fertigung oder Reparatur e n t f a l l e n s i e w e i t 
gehend definitionsgemäß. E i n besonders großes Wachstum 
dieser Tätigkeitsgruppe i s t zu finden i n neuen Indu
s t r i e n ( z . B . Kunststoffindustrie) oder solchen, die 
rasch Mechanisierung nachholen (z. B. H o l z v e r a r b e i 
tung, Bekleidungskonfektion), 

4.53 Zahlen und Beispiele 

B e i s p i e l für die generelle Entwicklung: Maschinen- und 
Konstruktionsingenieure und Techniker. 

Diese Berufe werden von der Berufszählung ni c h t geson
dert erfaßt. Nimmt man ersatzweise d i e Zahl der Ingenieu
re und Techniker ohne die Fachrichtungen Berg- und Hütten
wesen, E l e k t r o t e c h n i k und Baugewerbe, so e r g i b t s i c h von 
1 9 5 0 - 1 9 6 1 eine Zunahme von rd. 1 8 0 % Dabei i s t f e s t 
zuhalten, daß s i c h i n a l l e n Industriezweigen d i e Zahl 
der Techniker und Ingenieure rascher erhöht hat a l s die 
Zahl der Beschäftigten insgesamt. 

Die mit Entwurf, Konstruktion und Bau von Maschinen und 
Anlagen verbundenen Tätigkeiten wachsen o f f e n s i c h t l i c h be
sonders rasch und gerade dort, wo der technische F o r t 
s c h r i t t und Produktionserhöhungen s i c h am stärksten aus
wirken. Es z e i g t s i c h jedoch w e i t e r h i n , daß außerdem 
innerhalb dieses Berufs eine starke S p e z i a l i s i e r u n g -
wie oben gezeigt - e i n t r i t t . 

V g l . z. B. F. Weltz, Vorgesetzte zwischen Management 
und A r b e i t e r n , S t u t t g a r t 1 9 6 4 , DER NEUE BETRIEB (Hg,), 
Die Funktion des Mei s t e r s im Wandel der Technik, 
Düsseldorf 1 9 6 1 
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B e i s p i e l e für solche S p e z i a l i s i e r u n g e n sind etwa; 

Feinwerkingenieur. Er e n t w i r f t z. B. - wiederum weiter 
s p e z i a l i s i e r t - hochentwickelte Kameras, Mikroskope, 
e l e k t r o n i s c h e Meß- oder Rechengeräte oder ähnliches. 
Die Tätigkeiten di e s e r A r t b r e i t e n s i c h aus mit der 
i n a l l e n Bereichen wachsenden Zahl immer d i f f e r e n z i e r 
t e r er Geräte zur Beobachtung, R e g i s t r i e r u n g , Steuerung 
und K o n t r o l l e von mechanisierten Arbeitsprozessen. Spe
z i a l i s t e n für Entwicklung, Bau und E i n s a t z dieser 
Geräte werden dabei n i c h t nur von den maschinenbauen-
-den Firmen, sondern auch von den Benutzern dieser 
Maschinen gebraucht. Oft i s t es notwendig, daß i n t e n 
s i v e Kenntnis der betroffenen produktspezifischen 
Produktionsprozesse gegeben i s t oder auch Kenntnisse 
i n der " M i k r o m i n i a t u r i s i e r u n g " (also der Entwicklung 
und Konstruktion besonders k l e i n e r Elemente). - E i n 
anderes B e i s p i e l wäre der Verfahrenstechniker für Meß-, 
Regel- und Steuerungssysteme. 
B e i s p i e l für b e t r i e b s - bzw. branchenspezifische tech
nische Fachkräfte: Konservierungstechniker. 

In d i e s e r Tätigkeit werden Anforderungen g e s t e l l t an 
Kenntnisse und F e r t i g k e i t e n , die aus einer Kombination 
k l a s s i s c h e r Produktionsfachberufe ( z . B. Bäcker, F l e i 
scher usw.), i n d u s t r i e l l e r Fachberufe ( z . B. Schlosser) 
und moderner s p e z i e l l e r Technikerberufe stammen. Die 
I n d u s t r i a l i s i e r u n g der Nahrungsmittelherstellung und 
die Entwicklung der Konservierungstechnik (Tiefkühl
verfahren, Gefriertrocknung u.ä.) bedingen einen -
stark steigenden - Bedarf an Berufen, die s i c h sowohl 
mit den zu konservierenden M a t e r i a l i e n ( z . B. Teige, 
F l e i s c h usw.) wie mit den ( z . B . chemischen) Grund
lagen der Konservierungsverfahren wie auch mit den tech-
nischen P r i n z i p i e n der o f t hochmechanisierten Anlagen 
auskennen. Gerade i n derartigen neuen Bereichen kommt 
darüber hinaus der Planung und dem Aufbau neuer Orga
nisationssysteme besondere Bedeutung zu, die i h r e r 
s e i t s den (branchen- oder b e t r i e b s s p e z i f i s c h q u a l i f i z i e r 
ten) Fachmann er f o r d e r n . 
B e i s p i e l für Assistententätigkeit technischer Fachkräfte: 
Physikotechniker und Physik l a b o r a n t . 

Zwar handelt es s i c h h i e r zunächst - und auch w e i t e r h i n , 
wenn man es g e n e r e l l betrachtet - nur um einen q u a n t i 
t a t i v begrenzten B e r e i c h . Aber die immer noch wachsende 
Bedeutung der naturwissenschaftlichen Forschung, insbe
sondere der Physik und Chemie, und vor allem der Anwendung 
i h r e r Ergebnisse i n der I n d u s t r i e lassen eine starke 
Zunahme d i e s e r und ähnlicher Berufe erwarten. In diesem 
Bere i c h ergab s i c h von 1950 - 1961 eine Zunahme von 125 % 
b e i männlichen und von 245 % bei weiblichen A r b e i t s 
kräften. Ähnliches g i l t i n anderen Bereichen für die 
E l e k t r o a s s i s t e n t i n . 

Altmann/Kammerer (1968): Wandel der Berufsstruktur



4.6 Büro- und Verwaltungsberufe 

4.61 Generelle Entwicklung 

In Büro und Verwaltung sind t e n d e n z i e l l ähnliche E i n 
flußfaktoren wirksam und dementsprechend ähnliche Ent
wicklungsprozesse zu beobachten wie im Bereich der i n 
d u s t r i e l l e n Produktion. Ba,s bedeutet, daß s i c h i n n e r 
halb der Büro- und Verwaltungsberufe ähnliche Tätig-
keitsgruppierungen mit ähnlichen Entwicklungstendenzen 
h e r a u s d i f f e r e n z i e r e n , wie s i e b e r e i t s beschrieben 
wurden. In manchen Fällen hätte man die Argumentation 
für die Entwicklung der Facharbeiter, Angelernten usw. 
d i r e k t auf die Bürobereiche übertragen können. Jedoch 
sind Übertragungen g e n e r e l l e r Annahmen der dort ent
wi c k e l t e n A r t durchaus n i c h t ohne weiteres möglich, 
w e i l die technisch-organi s a t o r i s c h e Entwicklung (1) 
phasenverschoben i n den Büro- und Verwaltungsbereich 
e i n d r i n g t , (2) w e i l innerhalb dieses Bereichs wieder 
Phasenverschiebungen für die verschiedenen funktionalen 
T e i l b e r e i c h e und verschiedenen Branchen ( s t a r k be
dingt auch durch die Betriebsgröße) f e s t z u s t e l l e n s i n d 
und (3) w e i l s p e z i f i s c h e D i f f e r e n z e n zwischen der Ar
b e i t i n Büro und Verwaltung ("Datenprozesse", " I n f o r 
mationsprozesse") bestehen, deren Einfluß noch zu wenig 
e r f o r s c h t i s t und nur schwer abgeschätzt werden kann. 
Da z u g l e i c h das s t a t i s t i s c h e M a t e r i a l im H i n b l i c k auf 
die tatsächlichen Tätigkeiten der i n den Büros Be
schäftigten noch weniger aussagt a l s im Produktions
ber e i c h , können die Entwicklungstendenzen o f t nur 
schwer erkannt werden; mehr a l s sonst muß man s i c h 
auf empirische E i n z e l s t u d i e n stützen, wiewohl auch be
r e i t s versucht wurde, h i s t o r i s c h e Entwicklungsphasen 
der Bürorationalisierung und -mechanisierung a n a l y t i s c h 
abzugrenzen oder, von den s p e z i f i s c h e n Arbeitsprozessen 
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ausgehend, die Entwicklung der Büroarbeit zu analy
s i e r e n oder auch Elemente einer Theorie der Automa-
t i o n i n der öffentlichen Verwaltung zu entwickeln. 

V g l . h i e r z u i n der deutschen L i t e r a t u r : 
H.P. Bahrdt, "Industriebürokratie", S t u t t g a r t 1 9 5 8 
Th. P i r k e r , "Büro und Maschine", Tübingen, Basel 1 9 6 3 
Th. P i r k e r , "Bürotechnik", S t u t t g a r t 1 9 6 4 
Ja.eggi/Wiedemann, "Der A n g e s t e l l t e im automatisierten 

Büro", S t u t t g a r t 1 9 6 3 
Mann/Molle, "Der Punktionswandel kaufmännischer Ange

s t e l l t e r des Büro- und Verwaltungsbereiches i n 
b e r u f s p o l i t i s c h e r S i c h t " , Köln und Opladen 1 9 6 4 

B e r i c h t e der 3 . i n t e r n a t i o n a l e n Arbeitstagung über 
Automatisierung, R a t i o n a l i s i e r u n g und Technischen P o r t 
s c h r i t t IG M e t a l l , "Computer und A n g e s t e l l t e " , 

Oberhausen 1 9 6 8 
I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung, München 
" R a t i o n a l i s i e r u n g und Mechanisierung im öffentlichen 
Dienst", S t u t t g a r t 1 9 6 8 

In der zuletztgenannten A r b e i t wird versucht, Elemente 
einer Theorie der Automation i n der (öffentlichen) Ver
waltung zu entwickeln (a.a.O., S. 77 f f . ) , m i t deren 
H i l f e es möglich sein s o l l , eine erste Analyse und 
Prognose des technisch-organisatorischen Wandels (dort 
insbesondere der Datenverarbeitung) zu bekommen. Da 
jedoch, wie w i r auch h i e r zeigen w o l l t e n , die technisch 
o r g a n i s a t o r i s c h e Entwicklung a l s e i n steuerbarer, po
l i t i s c h oder b e t r i e b s p o l i t i s c h beeinflußbarer Prozeß 
betrachtet werden muß, und da gerade im Büro- und 
Verwaltungsbereich E n t s c h e i d u n g s k r i t e r i e n für die 
Beeinflussung dieses Prozesses noch keineswegs für 
a l l e Bereiche e n t w i c k e l t werden oder s i c h durchge
s e t z t haben , sind Prognosen auch unter diesem Aspekt 
außerordentlich schwierig zu e r s t e l l e n . 
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Dringend e r f o r d e r l i c h wäre eine Analyse der ver
schiedenen empirischen und theoretischen Studien 
zur Büromechanisierung im H i n b l i c k auf generelle 
Schlußfolgerungen, d i e aus ihnen für den S t r u k t u r 
wandel der Tätigkeiten gezogen werden können. Diese 
Analyse l i e g t n i c h t vor und kann i n diesem Zusammen
hang n i c h t g e l e i s t e t werden. Immerhin kann auf e i n i g e 
Besonderheiten der Entwicklung des technisch-organi
satorischen F o r t s c h r i t t s im Büro verwiesen werden. 

Im Büroarbeitsprozeß werden Daten und Informationen 
v e r a r b e i t e t . Während die Bearbeitung eines komplexen 
Sachverhaltes vor der raschen Entwicklung von R a t i o 
n a l i s i e r u n g und Mechanisierung i n einer Hand l a g 
(z.B. All-Round-Kaufmann im k l e i n e n B e t r i e b - auch 
heute noch v i e l f a c h v o r f i n d b a r ) oder a r b e i t s t e i l i g e 
Bearbeitung von Teilaspekten eines geschlossenen Sach
v e r h a l t e s s t a t t f a n d ( z , B, Sachbearbeiter für Mahn
wesen, für Einkauf e t c . ) , bringen Standardisierung 
(von Baten und Bearbeitungsgängen) sowie die einfache
ren Maschinen (Rechenmaschinen, Buchungsmaschinen), 
damit Formularbearbeitung und Maschinenarbeit, einen 
ersten größeren Umbruch. Er führt vor allem zu einer 
größeren Distanz der Arbeitskräfte von der zu bear
beitenden "Sache" (vorgegebene, formularmäßige Bear
beitung eines A u s s c h n i t t s aus dem j e w e i l i g e n Sachver
h a l t ) . Mit der f o r t s c h r e i t e n d e n Fähigkeit der (mechanischen, 
e l e k t r i s c h e n und elektronischen) Maschinen, auch komple
xere Baten zu erfassen und zu verknüpfen,und der p a r a l l e l 
laufenden Standardisierung der Daten und Informationen 
s e l b s t e r w e i t e r t s i c h der B e r e i c h der "automatisier
baren" Büro- und Verwaltungsprozesse immer mehr; er 
wird ausgenutzt, sobald mechanisierte Bearbeitung 
w i r t s c h a f t l i c h e r i s t a l s manuelle. Das bedeutet zu
g l e i c h , daß der q u a n t i t a t i v e A n f a l l , d ie "Masse" der 
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zu verarbeitenden Daten und Informationen eine 
wi c h t i g e R o l l e für die Mechanisierung s p i e l t . Da zudem 
die Büroprozesse sowohl nach A r t des Betriebes unter
s c h i e d l i c h auf Außenkontakte angewiesen s i n d , ( z . B. 
Großhandel oder Maschinenbau), wie nach der jewei
l i g e n A r t des Bearbeitungsprozesses ( z . B. Lohnab
rechnung oder Einkauf) u n t e r s c h i e d l i c h e Arten von Daten 
v o r l i e g e n , deren S t a n d a r d i s i e r b a r k e i t (nach entspre
chender Bearbeitung) dadurch höchst u n t e r s c h i e d l i c h 
i s t , finden s i c h beträchtliche Differenzen der R a t i o 
n a l i s i e r u n g und Mechanisierung des Büros je nach A r t 
der Bearbeitung, Betriebsgröße und Branche. Grund
sätzlich i s t a l l e r d i n g s davon auszugehen, da,ß aus be
t r i e b l i c h e n wie überbetrieblichen Gründen mit einer 
immer stärkeren Erweiterung von daten- und informations
verarbeitenden und -verwaltenden Prozessen zu rech
nen i s t . Nur am Rande s e i das wichtige Faktum erwähnt, 
daß daneben auch immer größere T e i l e von (manageriellen) 
"Entscheidungsprozessen a l s automatisierbar betrachtet 
werden können. 

Der Strukturwandel i n Büro und Verwaltung i m p l i z i e r t 
dementsprechend eine a n t e i l i g e Abnahme einfacher Routinetätigkeiten (durch neue organisatorische Verfahren oder Übernahme auf Maschinen), eine Ausweitung von An-

lerntätigkeiten verwaltender oder maschinenbedienender 

Art, jeweils mit unterschiedlichstem Qualifikationsniveau; eine nicht eindeutig absehbare Entwicklung der herkömmlichen kaufmännischen und Verwaltungstätigkeiten, 
deren A r b e i t s i n h a l t e sich in jedem Falle durch ihre Hinordnung auf vor- oder nachgelagerte Datenverarbeitungsprozesse verändert (durchweg entqualifiziert); das Entstehen bzw. die Weiterentwicklung, teilweise aber anteilige Rückentwicklung "neuer" Tätigkeiten, die 
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als organisatorische, technische oder vertriebs- orientierte (verschiedener Qualifikation) zu bezeichnen sind; schließlich, quer durch diese Entwicklungen, auch neue Aufgaben im Rahmen von Managementtätigkeiten. 

Die "technischen A n g e s t e l l t e n " und Meister sind we
niger im Rahmen dieser Büro- und Verwaltungstätig
ke i t e n zu betrachten a l s unter dem Aspekt der Ent
wicklung der technischen Fachkräfte und S p e z i a l i 
sten ( s . o . ) . 
Auf die u n t e r s c h i e d l i c h e n Gruppen von Büro- und Ver
waltungstätigkeit wird unter 4.63 eingegangen werden. 

Qualitativ betrachtet muss jedoch generell mit einer starken Polarisierung der Büro- und Verwaltungstätigkeiten, d.h. der Angestelltenberufe gerechnet werden: Der qualifizierte Mittelbau "sachbearbeitender" 
Tätigkeiten entfällt, es entsteht eine zunehmend unüberbrückbare Kluft zwischen routinisierten einfachen Tätigkeiten und hochqualifizierten und -spezialisierten Tätigkeiten. 

4.62 Die Entwicklung im Verwaltungsbereich 

Im Unterschied zu den bisherigen Abschnitten s o l l h i e r 
n i c h t auf Sonderentwicklungen eingegangen werden; v i e l 
mehr s o l l die Entwicklung i n Verwaltungsbereichen ge
n e r e l l umrissen werden. 

(1) Die verwaltenden und d i e n s t l e i s t e n d e n Berufe weiten 
s i c h , v e r g l i c h e n mit dem produzierenden B e r e i c h , aus. 
Auf eine einfache Formel gebracht, beruht dies darauf, 
daß (a) mit der ständigen Steigerung der Produktivität 
( i n b e r e i t s h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e n Gesellschaften) immer 
weniger Menschen mit d i r e k t e n Produktionsarbeiten be
schäftigt sind; (b) g l e i c h z e i t i g werden bei steigendem 
Lebensstandard - höhere Einkommen, mehr F r e i z e i t -
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neben mehr Konsumgütern vor allem auch mehr 
Dien s t l e i s t u n g e n (vorwiegend kaufmännischer, admi
n i s t r a t i v e r und v e r t r i e b l i c h e r A r t ) nachgefragt ( t e i l s 
d i r e k t - z.B. Reisebüros, Verkehrswesen; t e i l s i n 
d i r e k t - Ausdehnung der H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g e n 
im Zusammenhang mit dem Kauf des "Konsumguts" (Auto) ; 
dazu kommt ( c ) , daß die Komplexität unserer G e s e l l s c h a f t , 
d i e Notwendigkeit i n n e r - und überbetrieblicher P l a 
nung, Organisation, Information usw. im b e t r i e b l i 
chen wie im staatlichen B e r e i c h auf Ausdehnung der 
kaufmännischen, a d m i n i s t r a t i v e n und d i e n s t l e i s t e n d e n 
Bereiche drängt ( z . B. Marktanalyse, Rechnungswesen, 
Steuerwesen e t c . ) . 

Das bedeutet, daß Büro- und Verwaltungstätigkeiten 
s i c h g e n e r e l l ausdehnen (bestimmte D i e n s t l e i s t u n g s 
berufe s.u.); die öffentliche Verwaltung (Staat, 
Kammern etc.) wächst ; D i e n s t l e i s t u n g s b e t r i e b e mit 
hohem A n t e i l an Büro- und Verwaltungsarbeiten wach
sen (Handel, Postwesen, Verkehrswesen, Versicherungen 
e t c . ) ; d ie i n d u s t r i e l l e Verwaltung wächst, d. h. die 
An g e s t e l l t e n im V e r g l e i c h zu den A r b e i t e r n : Tenden-
z i e l l i s t also eine anteilige Ausweitung der genannten Tätigkeiten gegeben. 

(2) Die überwiegende Zahl der eben genannten Tätig
ke i t e n i s t , v e r g l i c h e n mit den Tätigkeiten im Pro
duktionsbereich, s t a r k l o h n i n t e n s i v . Da z u g l e i c h 
offenbar das Lohn- und Gehaltsniveau i n ei n e r mo
dernen I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t s i c h i n den v e r s c h i e 
densten Bereichen weitgehend a n g l e i c h t , durch Phasen
verschiebungen und Produktivitätsdifferenzen (nach 
Branchen und Betrieben) nur m o d i f i z i e r t , n i c h t aber 
w e s e n t l i c h d i f f e r e n z i e r t wird und außerdem t e n d e n z i e l l 
s t e i g t , wird der R a t i o n a l i s i e r u n g s - und Mechanisie
rungsdruck auf l o h n i n t e n s i v e Bereiche außerordentlich 
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groß. Das bedeutet, daß auch i n diesem B e r e i c h un
t e r v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e m wie b e t r i e b s w i r t s c h a f t 
lichem Aspekt Wege zur Produktivitätssteigerung 
und damit zur Leistungsverbesserung oder aber Per
sonalabbau gesucht werden. Diese gegenläufige Ent
wicklung zum ersten Punkt wird die Ausweitung der 
Verwaltungs- und Büroarbeiten nicht stoppen, aber 
dämpfen, und s i e w i r d vor allem, wie im folgenden 
Punkt zu zeigen i s t , eine wesentliche Veränderung 
des I n h a l t s der Tätigkeiten und eine D i f f e r e n z i e 
rung der allgemeinen Entwicklung mit s i c h bringen, 

(3) R a t i o n a l i s i e r u n g und Mechanisierung werden die 
Büro- und Verwaltungstätigkeiten sehr unterschied
l i c h e r fassen. Anders a l s i n der i n d u s t r i e l l e n Pro
duktion etwa, i n der bei a l l e n Verzerrungen doch 
eine im großen und ganzen b r e i t e und k o n t i n u i e r l i c h e 
Entwicklung s t a t t f a n d , wird h i e r (a) mit s p r u n g 
haften und i n verschiedenen Bereichen sehr unter
s c h i e d l i c h e n Entwicklungen zu rechnen s e i n . Die 
Informations- und Datenverarbeitungsprozesse s t e l l e n 
dem tec h n i s c h - organisatorischen P o r t s c h r i t t einen, 
wenn n i c h t stärkeren, so doch höchst un t e r s c h i e d l i c h e n 
Widerstand entgegen. E i n Hauptgrund dafür i s t , daß 
Verwaltungs- und Bürobereiche i n weit höherem Maße 
a l s die i n d u s t r i e l l e Fertigung mit einem " M a t e r i a l " 
a r b e i t e t , nämlich Informationen und Daten, das von 
Faktoren bestimmt i s t , d ie außerhalb eines (Verwal
tungs-) Systems l i e g e n und ni c h t g e s t a l t b a r , d. h. 
insbesondere nur beschränkt s t a n d a r d i s i e r b a r s i n d . 
Verflechtung mit den Prozessen i n anderen Betrieben 
(Bestellwesen im Einkauf, Verkauf z. B.), mit der 
öffentlichen Verwaltung (Neuregelungen von Steuern 
z. B.), mit i n d i v i d u e l l e n und b e t r i e b l i c h e n Kunden 
und K l i e n t e n ( B r i e f e n von Ve r s i c h e r t e n z, B.) mit 
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mit Rechtsnormen (die z.B., eine ''eigenhändige 
U n t e r s c h r i f t " erfordern) usw. - die e i n e r s e i t s gerade 
diese Verwaltungsprozesse p r o d u z i e r t - erlaubt an
d e r e r s e i t s i n v i e l e n Fällen keinen Einfluß auf das 
"Rohmaterial" - t r o t z Standardisierung wie Formular
wesen, B e s t e l l k a r t e n e t c . - die eine weitgehende 
Mechanisierung möglich macht. Das b r i n g t es mit s i c h , 
daß eine partielle oder sektorielle Rationalisierung und Mechanisierung s t a t t f i n d e t ( z . B. Belassen der her
kömmlichen Verfahren im Kundenverkehr, aber v o l l e 
( e l e k t r o n i s c h e ) Bearbeitung des (internen) Lohn- und 
Gehaltsabrechnungswesens). Die Sprunghaftigkeit der 
Entwicklung wird unter anderem dadurch bedingt, daß 
o f t s c h n e l l e r a l s im Produktionsbereich, j a unter Um-
ständen s c h l a g a r t i g t r a d i t i o n e l l e "Verwaltungsprozesse 
auf neue Abläufe umgestellt werden können, bzw. müssen. 

(b) Wo indes R a t i o n a l i s i e r u n g s - und Mechanisierungs-
maßnahmen s t a t t f i n d e n , können vorhandene Bearbeitungs-
prozesse im allgemeinen n i c h t i n i h r e r bisherigen S t r u k -
t u r auf Maschinen ( z . B. Datenverarbeitungsanlagen) 
übertragen werden, sondern es müssen - im H i n b l i c k 
auf die Fähigkeit der Anlagen bzw. ihren r a t i o n e l l e n 
E i n s a t z - ganze Arbeitsprozesse a n a l y s i e r t und neu 
geordnet werden, was zur völligen Umstrukturierung 
der Prozesse, aber auch der d i r e k t b e t e i l i g t e n , wie 
der vor- und nachgeschalteten Tätigkeiten führen kann 
(und l a n g f r i s t i g zu Änderungen von Rechtsnormen führen muss 
die k u r z f r i s t i g a l s n i c h t g e s t a l t b a r e Bedingungen be
t r a c h t e t werden. Neben die s e k t o r i e l l u n t e r s c h i e d l i c h e 
Entwicklung t r i t t a l s o eine bedeutende .Umstrukturie-
rung der Tätigkeiten i n q u a l i t a t i v e r wie q u a n t i t a t i v e r 
H i n s i c h t . 
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Derartige Zusammenhänge erschweren eine Aussage über 
die Entwicklung der B e r u f s s t r u k t u r für einzelne Tätig-
keitsgruppen. So mag i n einem Betrieb des Großhandels 
die steigende Nachfrage nach bestimmten Konsumgütern 
zu einer steigenden Zahl von q u a l i f i z i e r t e n Sachbear
b e i t e r n führen, i n einem anderen ähnlichen B e t r i e b 
aufgrund eines v i e l l e i c h t k l e i n e r e n Sortiments und 
eines bestimmten Kundenkreises s c h l a g a r t i g zu einem 
Übergang zur maschinellen Bearbeitung und Auflösung 
der b i s h e r i g e n Sachbearbeitertätigkeiten führen. 

4 . 6 3 B e i s p i e l e für die Entwicklung einiger Büro- und Verwaltungstätigkeiten 

( 1) Einfache, routinisierbare Büro- und Verwaltungstätigkeiten nehmen a n t e i l i g ab. Eine ganze Reihe von 

Bürogehilfinnentätigkeiten etwa, die im a r b e i t s t e i 

l i g e n B e t r i e b b e r e i t s zu s t a r k eingegrenzten Aufgaben

bereichen führten - etwa Bearbeitung von Mahnungen, 

Führen von Konten, R e g i s t r a t u r a r b e i t e n - werden nun

mehr von Maschinen übernommen und erfordern nurmehr 

die entsprechende Belegvorbereitung. Aber auch die 

Stenotypistinnentätigkeit z. B. (die s i c h bisher noch 

q u a n t i t a t i v ausdehnte), wird durch die technisch-orga

n i s a t o r i s c h e Entwicklung v e r e i n f a c h t (es i s t immer zu berücksichtigen, daß eine E n t q u a l i f i z i e r u n g der A r b e i t durchaus mit einer Steigerung der - physischen oder psy chischen - Belastung verbunden sein kann), wobei man nic h t einmal an Datenverarbeitung oder sonstige mas c h i n e l l e Anlagen zu denken braucht (die den e r f o r d e r l i c h e n S c h r e i b a n f a l l natürlich senken): der E i n s a t z von Diktiergeräten machtweniger q u a l i f i z i e r t e Stenokenntnisse e r f o r d e r l i c h ; er vermindert persönliche Kontakte und damit die Notwendigkeit, s i c h auf andere e i n s t e l l e n zu müssen die e l e k t r i s c h e n Schreibmaschinen erhöhen die S c h r e i b l e i s t u n g (Produktivitätssteigerung); der Routine-Schreibverkehr wird von Automaten, die einfacher zu bedienen s i n d , übernommen; zunehmend mag der Bedarf an S c h r e i b a r b e i t überhaupt sinken, w e i l t e l e f o n i e r e n einfacher und b i l l i g e r wird, w e i l die Datenverarbeitungsanlagen M i t t e i l u n g e n im K l a r t e x t abgeben, w e i l neue Informationsträger (besprochene Bänder oder ähnliches) s i c h einbrügern. 
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Die Sachbearbeitertätigkeiten e n t f a l l e n , werden 
e n t q u a l i f i s i e r t oder s p e z i a l i s i e r e n oder q u a l i f i z i e r e n 
s i c h i n neuer A r t - die Entwicklung i s t q u a n t i t a t i v 
und q u a l i t a t i v unklar und i n den verschiedenen B e r e i 
chen verschieden. Insgesamt aber wird die Gruppe der 
m i t t l e r e n Q u a l i f i k a t i o n e n wohl abgebaut. 

So e n t f a l l e n z. B. ganze Gruppen von Lohn- und Gehalts
buchhaltern, deren A r b e i t ( z e n t r a l i s i e r t und) von Daten
verarbeitungsanlagen übernommen wi r d . Dies g i l t auch 
für k l e i n e r e B e t r i e b e , die i h r e Abrechnungen zunehmend 
i n externe Rechenzentren im Auftrag vergeben; ent
sprechendes g i l t auch für a l l e anderen Buchhalter und 
Sachbearbeiter verschiedenster A r t . Auf der anderen 
S e i t e entstehen i n bestimmten Branchen, z. B, im Ver
sicherungswesen, im Fremdenverkehrswesen neuartige 
q u a l i f i z i e r t e Tätigkeiten, insbesondere dort, wo der 
Kontakt nach außen gehalten werden muß: Kunden- und 
Verkaufsberater etwa, oder Reisebürokaufleute, Werbe
experten u. ä.. Gerade im p r i v a t e n und öffentlichen 
D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r sind h i e r noch v i e l e q u a l i f i z i e r 
te Tätigkeiten denkbar. - Cum grano s a l i s a l l e r d i n g s 
werden gerade im Be r e i c h der t r a d i t i o n e l l e n Sachbear
b e i t e r die maschinenorientierten Routinetätigkeiten 
entstehen, die die K l u f t zu den q u a l i f i z i e r t e n Tätigkeiten 
aufreißen. 
( 3 ) Mit der Datenverarbeitungs- und Informationstechnik 
entstehen natürlich eine Reihe "neuer" Tätigkeiten, die 
a l l e r d i n g s q u a n t i t a t i v l e i c h t überschätzt werden und 
auch q u a l i t a t i v o f t nur Anlerntätigkeiten, wenn auch 
auf höherem Niveau, bedeuten. Da,zu kommt, daß gerade 
auch diese Berufe s e l b s t wieder der technisch-organi
satorischen Entwicklung zum Opfer f a l l e n können (wodurch 
z. B. wieder e i n Bedarf an derer S t e l l e - etwa, b e i 
Technikern - ents t e h t , der q u a n t i t a t i v wiederum k l e i n e r 
sein kann). 
Eine typische Anlerntätigkeit neuer A r t war (und i s t ) 
die Locherin; diese Tätigkeit i s t - b e i hoher physischer 
und psychischer Beanspruchung - nur wenig q u a l i f i z i e r t 
und v e r l i e r t mit der neuen Datenerfassungs- und -eingabe-
technik rasch an Bedeutung. 
Bin w e s e n t l i c h q u a l i f i z i e r t e r e r "Anlernberuf" i s t der 
des Programmierers. Er s e t z t das V e r t r a u t s e i n mit (einem 
T e i l ) der Technik e l e k t r o n i s c h e r Anlagen voraus, S c h r i t t 
für S c h r i t t müssen die von der Maschine zu erledigenden 
Arbeiten bedacht und e i n entsprechendes Programm , ausge
a r b e i t e t werden. Der Bedarf an Arbeitskräften für diese 
Tätigkeiten wuchs rasch - aber auch h i e r i s t b e r e i t s 
q u a n t i t a t i v eine rückläufige Entwicklung abzusehen: 
Neue Datenverarbeitungsanlagen vermögen z. T. s e l b s t a l l 
gemeine Anweisungen i n B i n z a l b e f e h l e zu übersetzen (als o 
zu programmieren); Standardprogramme l i e g e n vor oder wer-
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en von den Maschinenherstellern m i t g e l i e f e r t . 
A l l e r d i n g s kann auch h i e r an die S t e l l e des .Rückgangs 
eine sukzessive Umstrukturierung der Tätigkeit t r e t e n , 
etwa i n Richtung auf einen "Assistenten für Datenver
arbeitung und Informationstechnik", wobei die ver
schiedensten Zuarbeiten b e i der Lösung b e t r i e b l i c h e r 
Planungs- und Organisationsaufgaben zu l e i s t e n sind 
(etwa, p a r a l l e l den technischen Assistenztätigkeiten 
s. o.: so erfordern etwa die Umgestaltung des b e t r i e b 
l i c h e n Rechnungswesens, die Neuordnung des technischen 
Informationswesens, die rasche Auswertung der v i e l e n 
Daten v i e l e D e t a i l a r b e i t e n für die ( h o c h q u a l i f i z i e r t e n ) 
Experten, die auch an Angelernte d e l e g i e r t werden kön
nen. Damit sind b e r e i t s die 

(4) hochqualifizierten, oft spezialisierten Expertentätigkeiten angesprochen, d i e mit dem E i n s a t z e l e k t r o n i 
scher Datenverarbeitung i n Verwaltung und Büro und mit 
deren Organisation verbunden s i n d . Hier entstehen hoch
q u a l i f i z i e r t e Berufe auf der Schwelle zwischen Wissen
schaft und P r a x i s , Tätigkeiten, die z u g l e i c h die Kennt
n i s der Methoden und Fähigkeiten der ele k t r o n i s c h e n 
Anlagen erfordern wie das Durchschauen der k o m p l i z i e r 
ten b e t r i e b l i c h e n Zusammenhänge i n Produktion, V e r t r i e b , 
Entwicklung, Forschung, M a r k t s t r a t e g i e usw. Die Struk
tur d i e s e r Tätigkeiten i s t v o r e r s t noch - und wohl 
auch g e n e r e l l - sehr v a r i a b e l und sehr o f t abhängig 
von den verfügbaren Arbeitskräften, die die e r f o r d e r 
l i c h e ( D o p p e l - ) Q u a l i f i k a t i o n haben ( z . B. a l s Mathe
matiker und B e t r i e b s w i r t u.a.). E i n B e i s p i e l i s t die Tätigkeit des Systemanalytikers, der Modelle und Grund
lagen für die Analyse b e t r i e b l i c h e r Strukturen und. Da-
tenverarbeitungsmöglichkeiten zu l i e f e r n hat. 

Da i n weiten Bereichen der Verwaltung - d i e , wie oben 
gezeigt, j a sehr l o h n i n t e n s i v i s t - vor oder neben 
die maschinelle Datenverarbeitung die Notwendigkeit 
t r i t t , g e n e r e l l die Büroarbeit auch dort zu r a t i o n a l i 
s i e r e n , wo s i e n i c h t von der Datenverarbeitung b e t r o f 
fen i s t oder wo der Einfluß der Datenverarbeitung auf 
zunächst n i c h t von i h r betroffene Bereiche dies e r f o r 
dert (neue Arbeitsabläufe, Eingliederung und r a t i o n e l 
l e r E i n s a t z n i c h t e l e k t r o n i s c h e r Bürogeräte, raumspa
rende Ablage und Mechanisierung e t c . ) , werden auch Be
rufe wie die des Organisationsfachmannes e r f o r d e r l i c h 
und dehnen s i c h , mit v i e l e n S p e z i a l i s i e r u n g e n , aus. 
Auch h i e r s o l l t e d ie q u a n t i t a t i v e Bedeutung n i c h t über
schätzt werden. 
Die z u l e t z t genannten h o c h q u a l i f i z i e r t e n Tätigkeiten, 
deren Ausbildungshintergrund sehr v e r i a b e l i s t , ver
schmelzen i n verschiedener Weise mit manageriellen 
Entscheidungspositionen. Dies kann i n f o r m e l l geschehen 
(eine These geht dahin, daß die Verfügungsmacht über 
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die Daten, über die Methoden i h r e r Analyse, die ge
z i e l t e A rt der Aufbereitung usw. zu effektivem Einfluß 
weit über den formalen Kompetenzbereich hinaus führen 
kann); i n manchen Fällen werden aber auch formal die 
entsprechenden Management-Positionen von Experten be
s e t z t werden, die die automatisierten Aggregate i n i h 
ren Tätigkeiten durchschauen und s t r a t e g i s c h nutzen 
können. Generelle Annahmen sind h i e r schwer möglich 
und für die Probleme des Wandels der B e r u f s s t r u k t u r 
auch zu u n s p e z i f i s c h . L e d i g l i c h die schon erwähnte Po
l a r i s i e r u n g zwischen den aufgeführten Verwaltungs- und 
Bürotätigkeiten und den h o c h q u a l i f i z i e r t e n Tätigkeiten 
bei einem p r a k t i s c h möglichen Übergang kommt h i e r noch 
einmal scharf zum Ausdruck. 

4.7 Zu einigen weiteren Berufsbereichen 

Die h i e r vorgelegte Skizze über Tendenzen im Wandel der 
Be r u f s s t r u k t u r kann natürlich ni c h t systematisch auf 
a l l e Bereiche eingehen - schon deshalb n i c h t , w e i l gar 
keine K r i t e r i e n v o r l i e g e n , nach denen s a c h l i c h , d. h. 
unter Gesichtspunkten, d i e für die Lösung von Problemen 
des Berufswandels re l e v a n t sind, #zusammenhängende Bereiche 
abgegrenzt und Überschneidungen vermieden werden könnten. 

Hier s o l l noch kurz auf die Bereiche verwiesen werden, 
die bisher ausgespart wurden, i n denen aber die gle i c h e n 
Faktoren und P r i n z i p i e n wirken, die wir b i s j e t z t immer 
im Auge hatten. 

4.71 Spezifische, bisher nicht betrachtete "Dienstleistungsberufe" 

Der D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h umfaßt im allgemeinen a r b e i t s 
i n t e n s i v e Tätigkeiten; i h r e Entwicklung i s t mehr durch 
die Nachfrage nach s p e z i f i s c h e n Leistungen bestimmt a l s 
durch die tec h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Entwicklung. (Wir 
erinnern: Die wachsende Produktivität i n Produktion und 
Verwaltung b r i n g t steigende F r e i z e i t und Ka u f k r a f t mit 
s i c h ; die Nachfrage kann s i c h zunehmend auf D i e n s t l e i 
stungen r i c h t e n ( b e i w e i t e r e r r e l a t i v e r V e r b i l l i g u n g i n -

Altmann/Kammerer (1968): Wandel der Berufsstruktur



d u s t r i e l l e r Güter). Da. v i e l e davon nur schwer mecha
n i s i e r b a r oder gar automatisierbar s i n d , werden s i e 
wah r s c h e i n l i c h auch q u a n t i t a t i v stark an Bedeutung ge
winnen, obwohl die Entwicklung i h r e r Binnenstruktur 
im einzelnen kaum abzusehen i s t ) . 

E i n i g e B e i s p i e l e mögen genügen. E i n "klassischer" 
Dienstleistungsberuf ist der Rechtsanwalt. Allgemein 
kann angenommen werden, daß die Komplizierung der 
s t a a t l i c h e n Gesetzgebung für den p r i v a t e n wie den be
t r i e b l i c h e n B e r e i c h die zunehmende i n t e r n a t i o n a l e Ver
flechtung der W i r t s c h a f t , das immer umfangreichere 
Versicherungswesen ( z . B. A u t o h a f t p f l i c h t ) u.a. solche 
Tätigkeiten q u a n t i t a t i v ausweitet ( b i s , i n l a n g f r i 
s t i g e r Tendenz, u.U. auch die Form der Gesetze und Ver
ordnungen auf eine maschinelle Verarbeitungsmöglich
k e i t ausgerichtet w i r d ) . Dabei i s t i n der Struktur der 
Tätigkeit mit s t a r k e r S p e z i a l i s i e r u n g zu rechnen, ver
bunden mit Konzentration i n größeren Betriebsformen, 
die eine Kooperation von S p e z i a l i s t e n e r l e i c h t e r t . 
Ähnliche Entwicklungen s i n d bei Steuerberatern, W i r t 
schaftsprüfern e t c . zu erwarten. 

Auch e i n D i e n s t l e i s t u n g s b e r u f wie der der Krankenschwester 
(oder des Krankenpflegers) e r f o r d e r t mit wachsendem 
Lebensstandard, wachsender Lebensdauer, steigender Nut
zung vorbeugender Gesundheitspflege e t c . eine q u a n t i t a 
t i v e Ausweitung und mit der Entwicklung der Medizin f a c h 
l i c h e S p e z i a l i s i e r u n g . Auch die technische und organisa
t o r i s c h e Mechanisierung der Krankenhäuser wird - bei 
starkem Nachholbedarf - auf lange S i c h t daran n i c h t s än
dern. Z u g l e i c h z e i g t d i e s e r Beruf, wie stark instrumen
t e i l e E i n g r i f f e b e r u f s p o l i t i s c h e r A r t wirksam sind: Nur 
dann i s t nämlich mit ei n e r q u a n t i t a t i v e n Ausdehnung zu 
rechnen, wenn es g e l i n g t , die Attraktivität dieses Berufes 
( i n h a l t l i c h und f i n a n z i e l l ) zu s t e i g e r n . Ähnliche Über-
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legungen gelten für die A l t e r s p f l e g e und für die 
Kinderpflege. 

E i n B e i s p i e l für die wahrscheinliche Nachfrage nach 
einer typischen "neuen" Dienstleistungen (neu, wenn man 
die Punktion und die q u a n t i t a t i v e Ausdehnung berück
s i c h t i g t ) dürfte der Beruf des S p o r t l e h r e r s , T r a i n e r s , 
S p o r t l e i t e r s s e i n ; i n vielfältiger Weise entwickeln s i c h 
d e r z e i t Unternehmen, die Teilnahme an s p o r t l i c h e r Be
tätigung "anbieten" (Reiten, Tennis, S k i l a u f usw.) und 
dafür z. T. q u a l i f i z i e r t e s Personal zur Verfügung s t e l 
l e n müssen. Die p r i v a t e Nachfrage nach derartigen 
Leistungen s t e i g t . Ähnliches g i l t für andere Berufe 
auf dem Gebiet des Fremdenverkehrs und j e g l i c h e r A rt 
von F r e i z e i t n u t z u n g . 

A l s D i e n s t l e i s t u n g e n sin d auch v i e l e "Assistententätig-
k e i t e n " zu verstehen, die n i c h t im Produktions- oder 
Verwaltungsbereich a u f t r e t e n , sondern b ei Ärzten oder 
i n den k l a s s i s c h e n D i e n s t l e i s t u n g s b e r u f e n . Hierzu ge
hören die medizinisch-technischen A s s i s t e n t i n n e n , die 
Zahntechniker, der G e h i l f e von Steuerberatern u.a.. 
A l l e d e r a r t i g e n Berufe werden s i c h (u. U. gerade mit 
der Technisierung der Arztpraxen z. B.) ausdehnen. 

Schließlich i s t mit ei n e r Ausdehnung der "beratenden 
Dienste" zu rechnen. V i e l e I n t e g r a t i o n s - und Anpassungs
aufgaben, die früher durch unmittelbare E i n s i c h t der 
"Nachfrager" oder durch die F a m i l i e gelöst wurden, kön
nen i n den für den einzelnen undurchsichtigen Zusam
menhängen unserer G e s e l l s c h a f t n i c h t mehr ohne i n s t i 
t u t i o n a l i s i e r t e Verfahren und S p e z i a l i s t e n bewältigt 
werden. Wie s i c h diese Berufe, die es e r s t i n Ansätzen 
u n d i n k l e i n e r Zahl g i b t , im einzelnen entwickeln wer
den, i s t gegenwärtig noch n i c h t abzusehen. B e i s p i e l e 
dafür sind verschiedene Arten von Beratern - wissenschaft 
l i c h e Berater für Einzelne oder Firmen, Werbeberater, 
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Geldanlageberater usw.. Typisches B e i s p i e l i s t v i e l 
l e i c h t der Berufsberater, dessen Tätigkeit s i c h s i c h e r 
noch i n jeder H i n s i c h t weit über den gegenwärtigen Stand 
enthalten muß. 

4.72 Berufe in der Distribution 

In diesem B e r e i c h i s t je nach Sparte und entsprechender 
Nachfrage mit un t e r s c h i e d l i c h e n und absehbaren Ent
wicklungen zu rechnen. G e n e r e l l kann man annehmen, daß 
die starke R a t i o n a l i s i e r u n g , der bedeutende te c h n i s c h 
o r g a n i s a t o r i s c h e Wandel s i c h noch f o r t s e t z t . 

Die technischen F o r t s c h r i t t e i n P o r t i o n i e r u n g , Verpackung, 
Konservierung, Lagerung; die Selbstbedienungsmethoden; 
die Planung der Ladeneinteilung; die durchorganisierte 
Kundenberatung und Information; die modernen R e g i s t r i e r 
kassen mit automatischer Geldrückgabe u.a. haben b e i s p i e l s 
weise im Einzelhandel r a d i k a l e n Veränderung bzw. 
Ablösung des Verkäuferberufes geführt, im Sinne e i n e r 
zunehmenden Tendenz zur einfachen Anlerntätigkeit. Öko
nomische Entwicklungen haben g l e i c h z e i t i g den ( s e l b 
ständigen) Einzelhändler entweder i n eine q u a l i f i z i e r t e 
(selbständige) S t e l l u n g im D e l i k a t e s s - und Spezialitäten
laden gedrängt oder i n eine quasi aufsichtsführende und 
nur beschränkt disponierende Funktion a l s "Verwalter" 
eines Ladens, dessen kaufmännische Funktionen w e i t 
gehend z e n t r a l i s i e r t von Großbetreiben übernommen wer
den. (Handelsketten, Genossenschaften u.a.). A l l e r d i n g s 
haben dabei rasch zunehmende Ladengrößen (Supermärkte) 
auch neue q u a l i f i z i e r t e Funktionen a l s L a d e n l e i t e r ge
schaffen ( t r o t z kaufmännischer Abhängigkeit und geringer 
Autonomie im d i s p o s i t i v e n B e r e i c h aufgrund der groß
b e t r i e b l i c h e n zentralen O r g a n i s a t i o n ) . 

Während d i e z e n t r a l i s i e r t e n Großbetriebe des Einzelhandels 
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Strukturen und Tätigkeiten entwickeln werden, die wir 
schon für den Verwaltungsbereich s k i z z i e r t haben, wird 
i n den Läden s e l b s t an die S t e l l e b i s h e r i g e r selbstän
diger Kaufleute und g e l e r n t e r Verkäufer sukzessive der 
q u a l i f i z i e r t e , mit Personalführungsaufgaben betraute 
A n g e s t e l l t e und eine i n i h r e r q u a n t i t a t i v e n Entwicklung 
v a r i a b l e Gruppe von "Angelernten" t r e t e n . 

4.73 Landwirtschaftliche Berufe 

Die Gesamtzahl der Beschäftigten i n der Landwirtschaft 
i s t i n den vergangenen Jahren und Jahrzehnten star k ge
sunken. Sie l i e g t i n der Bundesrepublik b e i rund 11% a l 
l e r Erwerbstätigen. Es i s t damit zu rechnen, daß die Zahl 
der selbständigen Landwirte (und damit der l a n d w i r t 
s c h a f t l i c h e n Betriebe) w e i t e r h i n abnimmt, n i c h t nur 
durch weitere Mechanisierung und Produktivitätsstei
gerung, sondern auch durch die verstärkte Konkurrenz 
innerhalb der EWG ( t e i l w e i s e günstigere Klima- und 
Bodenverhältnisse, e v t l . auch günstigere B e s i t z s t r u k 
t u r e n ) , wie auch durch die kaum mehr wachsende Nach
frage nach l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Produkten b e i st e i g e n 
den Ansprüchen der Verbraucher an die Qualität. Für 
die B e r u f s s t r u k t u r innerhalb der Landwirtschaft sind 
dabei Entwicklungen zu erwarten, die denen im Produk
t i o n s b e r e i c h , den w i r ausführlicher behandelt haben, 
entsprechen: Q u a n t i t a t i v e r Rückgang des " t r a d i t i o n e l l e n 
Fachberufes" Landwirt, aber Steigerung der Q u a l i f i k a 
tionsanforderungen bei den verbleibenden Landwirten 
im Sinne eines " i n d u s t r i e l l e n Fachberufes": Q u a l i 
f i z i e r t e Tätigkeit durch die Modernisierung und Kon
z e n t r a t i o n der Höfe, ni c h t nur techn i s c h und organi
s a t o r i s c h , sondern auch kaufmännisch und manageriell 
(be i g l e i c h z e i t i g e r S p e z i a l i s i e r u n g der B e t r i e b e ) . 
P a r a l l e l zu dieser Entwicklung b e i den Landwirten s e l b s t 
i s t e i n Rückgang der ungelernten Berufe (ungelernte 
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Landarbeiter) gegeben, die weder der Arbeitsmarkt zur 
Verfügung s t e l l t , noch der moderne (mechanisierte) Be
t r i e b gebrauchen kann. Ausdehnung aber von Fachberufen, 
die der neuen Struktur der zunehmenden "Ein-Mann-Betrie-
be" entsprechend Landmaschinenmechaniker, die d i e Ma
schinen der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Betriebe warten und 
reparieren ( h i e r i s t a l l e r d i n g s l a n g f r i s t i g mit einer 
S t a b i l i s i e r u n g der Zunahme zu rechnen, da der Maschi
nenbesatz n i c h t i n gleichem Maße w e i t e r s t e i g t und die 
technische Entwicklung zu geringerer Störanfälligkeit 
führt), und Landwirtschaftstechniker, die a l s A n g e s t e l l t e 
von Landwirtschaftskammern, l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Bera-
t u n g s s t e l l e n , Maschinen- und Düngemittelherstellern e t c . 
"Beratungsdienste" l e i s t e n . 

Q u a n t i t a t i v s p i e l e n diese Entwicklungen i n der Berufs
entwicklung insgesamt eine untergeordnete R o l l e . 

.8 Steuerbarkeit der Berufsentwicklung - ein exemblarischer Fall 

Wir g r e i f e n den Beruf des Lehrers h i e r gesondert her
aus, um an einem ein z i g e n abschließenden B e i s p i e l noch e i n 
mal einen Aspekt klarzumachen, den wir wiederholt betont 
haben und der uns b e i a l l e n Betrachtungen über den poten
t i e l l e n Wandel der B e r u f s s t r u k t u r z e n t r a l zu s e i n scheint: 

Die Steuerbarkeit einer Entwicklung, die keine "Naturge- walt" ist, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe. 
Der ausgewählte F a l l i s t e i n besonders d e u t l i c h e s B e i 
s p i e l . Aber die Überlegung g i l t auch für v i e l e andere 
Berufe. 

Wie wird s i c h der Lehrerberuf entwickeln? Zunächst i s t 
nach allem, was über die tech n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Ent
wicklung, den Rückgang ungelernter A r b e i t , die Ausdehnung 
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technischer Spezialtätigkeiten gesagt wurde, k l a r , daß 
eine q u a n t i t a t i v e Ausdehnung der ausbildenden Tätigkei
ten unerläßlich i s t . Wie st a r k wird diese Ausdehnung 
sein? Hier z e i g t s i c h , wie sehr eine Aussage darüber 
von Prämissen abhängig i s t , d ie g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h 
gesetzt werden bzw. gesetzt werden müssen. 

Nehmen w i r den F a l l der Gymnasiallehrer für naturwis
s e n s c h a f t l i c h e Fächer. Wie s i c h i h r e Zahl sozusagen "von 
s e l b s t " entwickeln w i r d , i s t n i c h t abzusehen. Wie hoch 
der Badarf i s t , läßt s i c h zunächst anhand der A l t e r s p y 
ramide der Bevölkerung und damit künftiger Schülerzahlen 
e r m i t t e l t , wobei aber b e r e i t s eine - nur zu schätzende -
Veränderungsquote für den Besuch höherer Schulen einge
rechnet werden muß. Aber auch dann s i n d noch Werte zu 
setzen, die der p o l i t i s c h e n Gestaltung geöffnet sind: 
Welche Fächer s o l l e n g e l e h r t werden? W i e v i e l Stunden i n 
welchem Fach? Wie groß s o l l e n die Klassen sein (bzw. wel
ches i s t die optimale Klassenstärke)? W i e v i e l Stunden pro 
Woche und Lehrer? Welche neuen U n t e r r i c h t s m i t t e l können 
eingesetzt werden und wie verändert s i c h dadurch der 
Zeitaufwand für da,s Durchziehen des Leh r s t o f f e s ? Wie ent
w i c k e l t s i c h der L e h r s t o f f s e l b s t ? A l l e diese - und v i e l e 
andere - Fragen müssen beantwortet werden, bevor man e t 
was über den q u a n t i t a t i v e n Bedarf, geschweige denn über 
die tatsächliche Entwicklung aussagen kann (für d i e dann 
noch Fragen der Verdiensthöhe, der Aufstiegschancen, der 
Ausbildungsvoraussetzungen, des g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
P r e s t i g e s usw. eine R o l l e s p i e l e n ) ; dazu kommt, daß d i e 
se Setzungen natürlich auch q u a l i t a t i v - i n h a l t l i c h den 
Lehrerberuf verändern. 

Eine r e i n q u a n t i t a t i v e Vorausschätzung für Gymnasialleh
r e r i n nat u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fächern s i e h t unter v e r 
schiedenen Prämissen b e i s p i e l s w e i s e so aus (einigen der 
gerade z i t i e r t e n Bedingungen entsprechend): 
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Aus der Schätzung der Bevölkerungsentwicklung b i s 
zum Jahre 1980 läßt s i c h die b i s zum Jahre 1980 zu e r 
wartende Zahl der Schüler an Gymnasien e r m i t t e l n . 

Nimmt man an, daß die bestehende Struktur des Unter
r i c h t s i n Mathematik und Naturwissenschaften erhalten 
b l e i b t , so errechnet s i c h aus einer zu erwartenden 
Schülerzahl von rund 20 Mio e i n Bedarf von etwa 32.000 
Lehrern im Jahre 1980. 

S o l l b i s zum Jahre 1980 die Klassenstärke (1965: 
27,7 Schüler je Klasse) auf 20,0 gesenkt werden, so 
l i e g t der Bedarf b e i 44.000 Lehrern im Jahre 1980, 
-Berücksichtigt man eine b i s 1980 a l s w a h r s c h e i n l i c h 
zu veranschlagende A r b e i t s z e i t v e r r i n g e r u n g der Lehrer 
um 10 %, so s t e i g t der Bedarf auf rund 4 9 . 0 0 0 . P l a n t 
man w e i t e r h i n eine Erhöhung des U n t e r r i c h t s i n Mathe
matik und Naturwissenschaften um je eine Wochenstunde, 
so müssen im Jahre 1980 rund 62.000 Lehrer für diese 
Fächer verfügbar sein. 

1) siehe : Ausbildungsförderung für Mathematiker und 
Naturwissenschaftler im höheren Schuldienst, 
I n f o r m a t i o n s s c h r i f t , herausgegeben von der 
S t i f t u n g Volkswagenwerk unter M i t a r b e i t des 
I n s t i t u t s für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung 
e.V., Hannover 1968 
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5. Veränderungstendenzen, Steuerbarkeit und einige 
Konsequenzen 

5.1. Vorbemerkung 

Die Diskussion und die p r a k t i s c h - p o l i t i s c h e n Bemühungen um 
die Bewältigung des Wandels der Berufsstruktur hat i n den 
l e t z t e n Jahren b e i Experten, P o l i t i k e r n und Gewerkschaften 
ständig zugenommen. Da es aber - aufgrund der i n K a p i t e l 2 
und 3 d a r g e s t e l l t e n Probleme - schon so außerordentlich schwierig i s t , den Wandel und seine Tendenzen i n den G r i f f zu be
kommen, s i n d auch die Folgerungen auf die Erfor d e r n i s s e von 
Ausbildung, Arbeitsmarkt und b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p o l i t i k 
nur bedingt möglich. Der Zusammenhang zwischen den Einflüssen 
und Auswirkungen w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstums, technisch-orga
n i s a t o r i s c h e n F o r t s c h r i t t s , p o l i t i s c h e r und ökonomischer 
Zielsetzungen und ze n t r a l e n Aspekten wie quantitativem und 
qu a l i t a t i v e m Ausbildungsbedarf, Ausbildungsformen, Struktur 
des Ausbildungssystems, Steuerungsfaktoren des Arbeitsmark
tes und Einflußmöglichkeiten auf i h n und i h r e Auswirkung 
sind systematisch nicht untersucht. Die Annahmen und E i n g r i f 
fe erfolgen ad hoc, Ausbildungs- und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
hängen i n der L u f t . So läßt s i c h z.B. weder e i n Bedarf so 
r e c h t z e i t i g voraussehen, daß entsprechende Ausbildungs-, 
Umschulungs- oder Umsetzungsmaßnahmen von Arbeitskräften i n 
die Wege g e l e i t e t werden können, noch i s t bewußt, daß e i n ge

gebenes oder geschaffenes Q u a l i f i k a t i o n s p o t e n t i a l b e i den 
Arbeitskräften s e l b s t die q u a n t i t a t i v e und q u a l i t a t i v e Ent
wicklung von Arbeitsformen und Arbeitskräftebedarf (zudem 
r e g i o n a l d i f f e r e n z i e r t ) b e e i n f l u s s e n kann, w e i l man t e c h n i 
sche und ökonomische Entwicklungsprozesse v i e l zu sehr a l s 
unbeeinflußbar und die konkreten Formen der Ar b e i t determi
nierend b e t r a c h t e t . 

W i l l man aber Folgerungen aus solchen Überlegungen ziehen, 
so gerät man i n den T e u f e l s k r e i s der S i t u a t i o n , daß 
(1) für die d e r z e i t wirksamen Tendenzen im Wandel der Berufs
s t r u k t u r d i f f e r e n z i e r t e s , den Wandel q u a n t i t a t i v und q u a l i t a -
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t i v abbildendes M a t e r i a l n i c h t v o r l i e g t , 

(2) die für die E r s t e l l u n g dieses M a t e r i a l s notwendigen theo
r e t i s c h e n Zusammenhänge n i c h t geklärt s i n d , 

(3) a l l e d e r z e i t i g e n Maßnahmen r e a k t i v (und damit zu spät) 
auf einen a l s n i c h t steuerbar erkannten technisch-organisato
r i s c h e n und ( e r s t neuerdings allgemein a l s bedingt steuerbar 
erkannten) ökonomischen Entwicklungsprozeß e r f o l g e n . 

In den folgenden kurzen Abschnitten s o l l einmal an zwei B e i 
s p i e l e n gezeigt werden, wie man aus einem theoretischen An
satz heraus (der unter 3.3. s k i z z i e r t wurde) Zusammenhänge 
zwischen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Entwicklungen ( i n be
stimmten Produktionsprozessen) und der Veränderung menschlicher 
A r b e i t a b l e i t e n kann (5.2). 
Sodann s o l l von diesen t h e o r e t i s c h e n Überlegungen wieder zu
rückgegangen werden auf - aus dem unter 4 gezeichneten Zu-
s t a n d s b i l d abzuleitenden Folgerungen h i n s i c h t l i c h der Ände
rungen der Anforderungen an die Ausbildung (5.3) und der zu erwar
tenden Mobilitätsprozesse (5.4) der Konsequenzen für die 
b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p o l i t i k (5.5). 

5.2 Technisch-organisatorischer Wandel und Veränderungen 
menschlicher A r b e i t - zwei B e i s p i e l e 

Zurückgehend auf die Überlegungen zu einem theoretischen An
satz i n Abschnitt 3 .3 l a s s e n s i c h - b e i s p i e l s w e i s e - folgende 
Zusammenhänge h e r s t e l l e n . 

B e i s p i e l A: 
Wachsende technologische Autonomie i n bestimmten, insbesonde
re auf Fertigung, Bearbeitung, Umwandlung u.a. g e z i e l t e n Pro
zessen bedeutet immer weniger menschliche Interventionen. Die 
- i n diesen Prozessen e b e n f a l l s wachsende Standardisierung 
b r i n g t ferner die " A b s p l i t t e r u n g " von neuen Prozessen mit s i c h , 
die vorher, d.h. i n einer Phase geringerer technologischer 
Autonomie und o r g a n i s a t o r i s c h e r S t a n d a r d i s i e r t h e i t , T e i l a u f 
gaben der ursprünglichen Produktionsprozesse bedeuteten, und 
s i c h nun zu neuen Prozessen im allgemeinen auf einem n i e d r i g e 
ren t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Niveau, verselbständigen 
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(z.B. die Ausgliederung der Wartung oder der K o n t r o l l e aus 
einem Bearbeitungsprozeß). Diese Vorgänge bedeuten g e n e r e l l 
zunehmende Distanz menschlicher Arbeitsaufgaben vom Produk
t i o n s a b l a u f , d.h. Entleerung der dire k t e n Produktionspro
zesse von menschlicher Ar b e i t und ständig wachsende Bedeu
tung von vorbereitenden, nur den Ablauf sichernden Prozessen 
(z.B. A r b e i t s v o r b e r e i t u n g , Wartung/Instandhaltung, K o n t r o l l e 
e t c . ) . Für die menschliche A r b e i t e r g i b t s i c h u.a. daraus 
(immer im Sinne einer deduktiven Ableitung aus theoretischen 
Modellannahmen): 

(1) Starker q u a n t i t a t i v e r Rückgang ( r e l a t i v ) aus di r e k t e n 
Produktionsprozessen (Bearbeitung, Montage, Stoffumwandlung u.a) 

(2) Q u a n t i t a t i v e s Anwachsen i n (sekundären) vorbereitenden 
oder d i e n s t l e i s t e n d e n Prozessen, was a l l e r d i n g s - erfahrungs
gemäß - den q u a n t i t a t i v e n Rückgang nach (1) nicht a u s g l e i c h t . 

(3) Q u a l i t a t i v bedeutet der Rückgang nach (1) je nach Art 
des Prozesses die Ausschaltung vor allem " a l t e r " , d.h. 
t r a d i t i o n e l l e r , überkommener Tätigkeiten u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s , die die " p r o d u k t o r i e n t i e r t e n Opera
ti o n e n " ausführen konnten, während be i hoher Autonomie das 
Arb e i t s o b j e k t j a ni c h t mehr das Produkt, sondern die Anlage 
i s t . 

(4) In den ausgegliederten Prozessen sin d die Aufgaben nun 
i n I n h a l t wie i n der Kombination zu Tätigkeiten n e u a r t i g , 
d.h. die Tätigkeit e n t s p r i c h t n i c h t t r a d i t i o n e l l e n Formen 
der " b e r u f l i c h e n " A r b e i t s t e i l u n g und der Normierung und 
D i s z i p l i n i e r u n g menschlicher A r b e i t . 

(3) Indem s i c h Automatisierungs- und Standardisierungsmaßnahmen 
auch auf diese sekundären Prozesse r i c h t e n , werden i h r e r s e i t s 
neue Entwicklungen menschlicher A r b e i t i n Gang gesetzt. 

(6) Das neue Auftreten dieser Aufgaben erlaubt - im V e r g l e i c h 
mit h i s t o r i s c h gegebenen, a l s s t a r r zu betrachtenden Aufgaben-

Altmann/Kammerer (1968): Wandel der Berufsstruktur



kombinationen - p r i n z i p i e l l einen großen V a r i a t i o n s - und 
Gestaltungsraum für I n h a l t und Kombination von Tätigkeit, 
solange man sowohl Technisierungs- und Organisierungs- wie 
Absplitterungsprozesse a l s beeinflußbar bet r a c h t e t . Anforde
rungen an die B e r u f s q u a l i f i k a t i o n und entsprechende A u s b i l 
dungserfordernisse sin d dementsprechend e b e n f a l l s unterschied 
l i c h ; s i e können r e a k t i v an Ausbildungsgegebenheiten und 
-möglichkeiten angepaßt werden oder es können a k t i v die Aus
bildungsmöglichkeiten auf planbare A r b e i t s i n h a l t e ausgerich
t e t werden. 

B e i s p i e l B 

Andere Aspekte der Entwicklung menschlicher A r b e i t ergeben 
s i c h , wenn man z.B. m o d e l l a r t i g d u r c h s p i e l t , was s i c h i n Pro 
zessen mit einer Tendenz zu hoher Organisierung (Standardi
sierung) b e i g l e i c h z e i t i g vergleichsweise geringer technolog 
scher Autonomie e r g i b t (z.B. b e i Montageprozessen am Fließ
band ). 

Wachsende Standardisierung von Produktionsprozessen bedeutet 
p r i n z i p i e l l s t r i n g e n t e Vorgabe des Prozeßziels, der einzu
setzenden M i t t e l und der Vorgehensweisen. Das bedeutet: 

(1) Wachsende Det e r m i n i e r t h e i t menschlichen Arbeitshandelns, 

(2) Reduktion der für das Arbeitshandeln notwendigen I n f o r 
mationen nach A r t und Zahl ( b i s h i n zur Beziehung Heiz -
Reaktion), 

(3) k l a r e und wenig Spielraum lassende Kooperationsbezüge, 

(4) E r f o r d e r n i s m i t t e l b a r e r Sicherung der s t a n d a r d i s i e r t e n 
Formen des Arbeitshandelns durch d i s t a n z i e r t e , d i s z i p l i n a r -
o r i e n t i e r t e H i e r a r c h i s i e r u n g usw. 

H i e r b e i werden o f f e n s i c h t l i c h t r a d i t i o n e l l e 
tionen entwertet. 

B e r u f s q u a l i f i k a -
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Betrachtet man einen Prozeß mit ähnlich hoher Standardi
sierung unter den Bedingungen der Kombination mit einer höhe
ren technologischen Autonomie, so z e i g t s i c h zunächst, daß 
s i c h die Standardisierung weniger auf menschliches A r b e i t s 
handeln a l s auf technische Abläufe r i c h t e t . 

Das bedeutet: 

(1) Es müssen z.B. Aufgaben erfüllt werden, d i e s a c h l i c h 
oder z e i t l i c h punktuelle Schwachstellen oder autonome 
Prozesse abfangen. Daraus erwächst 

(2) e i n hoher und umfassender Informationsbedarf der A r b e i 
tenden , 

(3) eine geringere Stringenz der einzusetzenden M i t t e l und 
Verfahren, e v t l . sogar das E r f o r d e r n i s zu größerem F r e i h e i t s 
spielraum (für l o g i s c h e Analyse, rasche Entscheidung e t c . ) ; 

(4) gegebenenfalls v i e l s e i t i g e Kooperationsbezüge auf g l e i 
cher Ebene und mit anderen h i e r a r c h i s c h e n Ebenen, damit 
verbunden 

(5) e v t l . s t a r k f u n k t i o n a l e , n i c h t d i s z i p l i n a r e h i e r a r c h i s c h e 
Beziehungen. 

Hiermit si n d offenbar höhere Qualifikationsansprüche verbun
den, a l s s i e d i e t r a d i t i o n e l l e n Berufe e r f o r d e r t e n . 

A l l e diese auf technisch-organisatorische Entwicklungen be
zogene und h i e r nur für wenige S i t u a t i o n e n und nur t e i l w e i s e 
deduzierte Veränderungen menschlichen Arbeitshandelns l a s s e n 
s i c h q u a n t i t a t i v und i n h a l t l i c h fassen nur i n der systemati
schen Verknüpfung mit einem ausgearbeiteten theoretischen 
Modell wie es unter 1. i n einem möglichen Ansatz s k i z z i e r t 
wurde. Diese notwendig umfassende und umfangreiche t h e o r e t i 
sche A r b e i t i s t noch n i c h t g e l e i s t e t . Dementsprechend können 
im folgenden nur ei n i g e Konsequenzen der Veränderung der Be
r u f s s t r u k t u r kurz angedeutet werden. 
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3 . 3 Veränderte Anforderungen an die A u s b i l d u n g 

5 . 3 1 Generelle Folgerungen 

(1) Das gegenwärtige Berufsausbildungssystem (a) kon
z e n t r i e r t s i c h f a s t ausschließlich auf Jugendliche 
(und läßt s e l b s t einen T e i l dieser i n jeder H i n s i c h t 
b e r u f l i c h unausgebildet; es i s t (b) a b g e s t e l l t auf die 
Ve r m i t t l u n g i n s i c h abgeschlossener Q u a l i f i k a t i o n e n , 
("Beruf"), deren Verwertbarkeit a l s l a n g f r i s t i g betrach
t e t wird; es i s t (c) r e c h t l i c h und i n s t i t u t i o n e l l weit
gehend s t a r k geregelt und v e r e i n h e i t l i c h t . Die über die 
allgemeine Berufsausbildung hinausgehenden (d) i n n e r 
b e t r i e b l i c h e n Ausbildungsmaßnahmen sind überwiegend 
s t a r k b e t r i e b s s p e z i f i s c h a u s gerichtet. 

(2) Probleme s i n d , daß es (a) gegenwärtig n i c h t , wie 
v i e l l e i c h t i n einer früheren Phase g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
und i n d u s t r i e l l e r Entwicklung, möglich i s t , die Anforde
rungen an technische, o r g a n i s a t o r i s c h e und s o z i a l e 
Kenntnisse und F e r t i g k e i t e n , die s i c h an den einzelnen 
Arbeitsplätzen ergeben, vollständig zu überschauen bzw. 
s i e einer überschaubaren Zahl und i n h a l t l i c h verständli
chen Typologie von "Berufen" zuzuordnen; daß ferner (b) 
keine w i s s e n s c h a f t l i c h begründeten und s t a t i s t i s c h fun
d i e r t e n Wege und Unterlagen zur Verfügung stehen, um 
Zahl, Art und I n h a l t neuer Berufe oder menschlicher Tä
t i g k e i t e n zu erfassen und s i e zu p r o g n o s t i z i e r e n ; dem
entsprechend kann weder Berufseinmündung noch angemesse
ner Aufbau von Ausbildungseinrichtungen und -Systemen 
s i n n v o l l gesteuert werden; schließlich, daß (c) auch 
dort, wo das Ausbildungssystem i n T e i l b e r e i c h e n noch an 
die veränderten Anforderungen bestimmter Berufe angepaßt 
i s t , i n v i e l e n Fällen n i c h t r a t i o n e l l und gut ausgebildet 
wird. 

(3) Geht man auf das zurück, was oben über Nachfrage, 
Produktivität, den Arbeitsmarkt, den technisch-organisa
t o r i s c h e n F o r t s c h r i t t und die absehbaren Veränderungen 
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der B e r u f s s t r u k t u r gesagt wurde, so l a s s e n s i c h , auch auf 
dem Hintergrund g e n e r e l l e r Erfahrungen und Überlegungen 
ein i g e veränderte Anforderungen an die Ausbildung formulieren: 

(a) Es müssen ganz allgemein mehr Menschen besser ausgebildet 
werden. W i r t s c h a f t l i c h e s Wachstum, tech n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e 
Entwicklung und - zumindest vorläufige - Knappheit der Ar-
b e i t s k r a f t r e s e r v e n erfordern die möglichst weitgehende Aus
nutzung des Q u a l i f i k a t i o n s p o t e n t i a l s einer Bevölkerung; 
es i s t i n der modernen I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t e i n bedeutsa
mes K a p i t a l . Um e i n e i n z i g e s Mal i n den Bereich der "Wer
tungen" abzuschweifen, s o l l t e man h i e r v i e l l e i c h t auch sagen, 
daß es i n einer G e s e l l s c h a f t , die erstmals i n der Geschichte 
i n der Lage i s t , so v i e l f r e i e Z e i t zur Verfügung zu s t e l l e n , 
angemessen er s c h e i n t , wenn s i e damit auch Bildungsmöglich
ke i t e n zur Verfügung s t e l l t und zur Bildung motiviert. 

(b) Es muß ganz g e n e r e l l die Ausbildung permanent g e s t a l t e t 
werden, d.h., es muß aufgrund der raschen ökonomischen, tech
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Entwicklung 
die Möglichkeit für a l l e , also gerade auch für die Erwachse
nen, gegeben werden, s i c h den Veränderungen f o r t l a u f e n d an
zupassen. E i n Berufslebenslauf währt 40 b i s 50 Jahre, und 
es bedarf keiner Erläuterung, daß das heute Gelernte i n 40 
Jahren ebenso entwertet s e i n wird wie heute das vor 40 Jahren 
Gelernte. 

(c) Es müssen die Ausbildungsmethoden und Wege dynamischer und 
f l e x i b e l g e s t a l t e t werden, um j e w e i l s r e c h t z e i t i g und r a t i o 
n e l l an den veränderten Er f o r d e r n i s s e n ausgerichtet werden zu 
können und um s e l b s t neue ( d i d a k t i s c h e , pädagogische, organi
s a t o r i s c h e , technische) Elemente i n i h r e eigenen Verfahren 
und i n i h r e i n s t i t u t i o n e l l e S t r uktur aufnehmen zu können. 

V g l . die im L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s angegebene L i t e r a t u r zur 
Berufsausbildung 
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5.32 Einige s p e z i e l l e Folgerungen aus den gegenwärtigen 
Tendenzen der Veränderung der B e r u f s s t r u k t u r 

(1) Zunächst einmal erscheint für a l l e Berufe, die wir un
t e r 4. behandelt haben, im H i n b l i c k auf (im D e t a i l nicht ab
sehbare) Veränderung der B e r u f s s t r u k t u r eine b r e i t e Grundaus
bildung notwendig» Dies, damit die optimale Ausschöpfung des 
Q u a l i f i k a t i o n s - P o t e n t i a l s einer V o l k s w i r t s c h a f t möglich wird, 
und damit Ausgangsprobleme (neue Tätigkeiten i n neuen oder 
veränderten Bereichen mit veränderten Anforderungen) für die 
von Veränderungen betroffenen Arbeitskräfte vermindert werden. 
Das bedeutet, eine n i c h t s p e z i a l i s i e r t e Basis zu v e r m i t t e l n , 
auf die nach Art und Niveau u n t e r s c h i e d l i c h aufgebaut werden 
kann. Es bestehen verschiedene V o r s t e l l u n g e n davon, wie eine 
solche Ausbildung aussehen kann. J e d e n f a l l s hat s i e wohl eher 
P r i n z i p i e n , Denkmodelle, E i n s i c h t e n zu v e r m i t t e l n a l s (spe
z i e l l e ) Fakten; eher Anlagen des Einzelnen herauszubilden a l s 
F e r t i g k e i t e n e i n z u d r i l l e n ; eher Motivationen, L e r n b e r e i t s c h a f t , 
I n i t i a t i v e zu entwickeln a l s auf s p e z i e l l e Tätigkeiten zuge
schnittene Verhaltensweisen. Sie i s t keine"Vorstufe" für die 
S p e z i a l i s i e r u n g e n , sondern eine Grundausrichtung, die auf 
Veränderungen v o r b e r e i t e t . 

(2) Der Rückgang der Tätigkeiten für Ungelernte bedeutet, 
daß jede schlechte ( t r a d i t i o n e l l e ) Allgemeinbildung ohne 
irgendeine b e r u f l i c h e Ausbildung (z.B. Volksschulabschluß 
und s o f o r t anschließend Berufstätigkeit) die Betroffenen 
hohen s o z i a l e n R i s i k e n (z.B. A r b e i t s l o s i g k e i t ) aussetzt, s i e 
zunehmend zur Anpassung an Veränderungen unfähiger macht, 
zur (regionalen) Mobilität zwingt u.a. Der Q u a l i f i k a t i o n s 
erwerb darf n i c h t von Zufälligkeiten des örtlichen A r b e i t s 
marktes, der Ausbildungsstätten, der (uniformierten) Kinder 
oder E l t e r n abhängen. Hier werden die i n s t i t u t i o n e l l e n Mög
l i c h k e i t e n von Informationsprozessen und von Grundausbildung 
zu einer E x i s t e n z f r a g e für den Einzelnen wie für die Volks
w i r t s c h a f t . 
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(3)Für die Berufe, d i e unabhängig von der Vorbildung nur eine 
s p e z i f i s c h e und vergleichsweise kurze Einweisung erfordern 
(Angelernte im weitesten Sinne) , i n der Produktion wie i n 
der Verwaltung, auf hohem oder niedrigem Q u a l i f i k a t i o n s 
niveau, g i b t es d e r z e i t p r a k t i s c h keine zukunftsweisenden 
Ausbildungswege. Die t r a d i t i o n e l l e ''Anlernausbildung" be
deutet o f t nur eine verkürzte Lehre und i s t vorwiegend be-
t r i e b s - oder branchenspezifisch, gerade für die Tätigkeiten, 
die wir durchwegs a l s zunehmend betrachteten und b e i denen 
ganz besonders die wiederholte und rasche Anpassung an ver
schiedene Arbeitsplätze, an neue A n l a g e n , Verfahren, Maschinen 
usw. notwendig werden wird (die den besonderen v o l k s w i r t 
s c h a f t l i c h e n Wert di e s e r Arbeitskräfte ausmachen); gerade 
diese Tätigkeiten werden eine gewisse Flexibilität, Lernbe
r e i t s c h a f t , Mobilitätsbereitschaft, dabei t e i l w e i s e Grund
kenntnisse technologischer und o r g a n i s a t o r i s c h e r Art e r f o r 
dern. Bemühungen, eine Ausbildung am Modell der Facharbeiter
l e h r e , aber mit sp e z i e l l e r e m Bereich, auszurichten, scheinen 
wenig angebracht, da s i e die Flexibilität eher begrenzen 
a l s s t e i g e r n und da s i e für Erwachsene u.U. a l s wiederholte 
Maßnahme wohl kaum i n Frage kommen (Notwendigkeit schnellen 
und ständigen Verdienstes, geringes P r e s t i g e e t c . ) . Aber 
E i n z e l h e i t e n über die Entwicklung der Arbeitsplätze von 
Angelernten s i n d n i c h t bekannt, und dementsprechend kann 
auch n i c h t der I n h a l t der G r u n d q u a l i f i k a t i o n bestimmt werden. 
Notwendig wäre für die Ausbildung i n d i e s e n Berufen die 
Analyse möglicher, j e w e i l s verschiedener E i n s a t z b e r e i c h e , 
um b e r u f l i c h e Mobilität ohne subjektiven Q u a l i f i k a t i o n s v e r 
l u s t und obj e k t i v e n L e i s t u n g s v e r l u s t zu ermöglichen. 

(4) Der offenbar s t a r k wachsende Bedarf an organisatorischen 
S p e z i a l i s t e n und Fachkräften ( e b e n f a l l s sowohl im Produktions-
wie im Verwaltungsbereich) i s t ebenso bedeutsam wie proble
matisch. Die heute vorherrschende Ausbildung für derartige 
Fachkräfte unterhalb des Ingenieurniveaus ( V o l k s / M i t t e l 
schule - Lehre - Weiterbildung zum Techniker z.B.) i s t sehr 
von r e g i o n a l e n und i n s t i t u t i o n e l l e n Zufälligkeiten abhängig, 
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z e i t l i c h aufwendig, q u a n t i t a t i v begrenzt und an r e l a t i v 
s t a r r e n B e r u f s b i l d e r n f i x i e r t . Wo durch i n n e r b e t r i e b l i c h e 
Ausbildungsmaßnahmen notwendige Anpassungen an neue Ent
wicklungen e r f o l g e n , t r i t t a l s negative Nebenwirkung o f t 
eine noch s t a r r e r e S p e z i a l i s i e r u n g e i n . Gerade diese Ar
beitskräfte aber müßten ausgebildet s e i n zu analytischem 
Denken, Verknüpfen von Spezialwissen und Spezialkönnen mit 
einer neuen und veränderten S i t u a t i o n u.a. Hier müßten neue 
Wege der Ausbildung, vor allem aber gerade der permanenten 
Weiterbildung, entwickelt und gesichert werden. 

(5) Der k l a s s i s c h e Ausbildungsgang für die t r a d i t i o n e l l e n 
Fachberufe (Volksschule - Lehre) dürfte den Anforderungen 
dieser Tätigkeiten i n hohem Maße angemessen s e i n , sofern 
gesichert i s t , daß p a r t i e l l e n Veränderungen dieser Tätigkei
ten durch entsprechende Veränderung der Ausbildungsinhalte 
entsprochen wird. Die Problematik besteht d a r i n , daß die 
t r a d i t i o n e l l e Ausbildungsweise a l s Orientierungspunkt im 
Denken v i e l e r P r a k t i k e r den Durchbruch b l o c k i e r t für neue 
Überlegungen zur Ausbildungs-Gestaltung der gerade behandel
ten Anlernberufe und technischen Fachtätigkeiten. Außer
dem hat die Ausbildung i n diesen t r a d i t i o n e l l e n Fachberufen 
eine hohe Attraktivität für die Jugendlichen (bzw. für de
ren E l t e r n ) , so daß q u a n t i t a t i v zu v i e l e Arbeitskräfte h i e r 
ausgebildet werden und durch erzwungene Mobilität i n d i v i d u e l l 
wie v o l k s w i r t s c h a f t l i c h große Reibungsverluste entstehen. 
Die auch künftig noch e r f o r d e r l i c h e , aber q u a n t i t a t i v be
grenzte Ausbildung i n diesen Tätigkeiten wird s i c h nur schwer 
i n e i n zu modernisierendes Ausbildungssystem einordnen l a s s e n . 

(6) Bei den i n d u s t r i e l l e n Facharbeitern macht die je nach 
Betrieb und Branche, nach Stand der technischen Entwicklung, 
nach Lage auf dem Arbeitsmarkt u n t e r s c h i e d l i c h e Ausgestaltung 
und Kombination von Aufgaben den Bezug auf Ausbildungserfor
dernisse sehr schwer. Je nach Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u , Grad der 
S p e z i a l i s i e r u n g , Notwendigkeit häufiger oder s e l t e n e r Neu
anpassung - was a l l e s steuerbar i s t - werden andere A u s b i l 
dungserfordernisse notwendig. Hier i s t kaum etwas bekannt 
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oder hypothetisch zu entwickeln. 

Kombination von k u r s a r t i g e n T e i l a u s b i l -
v i e l f a c h e S p e z i a l i s i e r u n g b e i hoher Quali 
Ergänzbarkeit e r l a u b t , e i n Weg. 

(7) Es besteht k e i n Z w e i f e l , daß i n bezug auf s i n n v o l l e Aus
bildungssysteme, -formen und - i n s t i t u t i o n e n noch sehr v i e l 
an theoretischen Überlegungen und prakti s c h e n Experimenten 
e r f o r d e r l i c h i s t . 

V i e l l e i c h t i s t die 
dungen , die eine 
f i k a t i o n und guter 

Also etwa verschiedenartige Kombinationen von Kursen 
wie Grundlehrgang der ABB; Grundlehrgang Starkstrom
technik; Einführung i n M e t a l l u r g i e ; Kurs für t e c h n i 
sches Zeichnen; Refa-Schein e t c . - a n s t e l l e einer 
abgeschlossenen F a c h a r b e i t e r l e h r e . 
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5.4 Veränderte Anforderungen an die Mobilität 

Die u n t e r s c h i e d l i c h e Mobilitätsentwicklung der einzelnen 
Branchen, die Veränderung der Nachfrage nach verschiedenen 
Produkten und D i e n s t l e i s t u n g e n , die rasche Veränderung der 
techni s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Bedingungen der A r b e i t bringen 
Verschiebungen i n A r t und Zahl von Arbeitsplätzen mit s i c h , 
denen s i c h - wenigstens nach b i s h e r i g e r P r a x i s - das Ar
beitskräftepotential anpassen muß (siehe h i e r z u noch 5 . 5 ) . 

B i s etwa 1959 fand die zw i s c h e n b e t r i e b l i c h e Mobilität, ob
wohl, damals wie heute, die gleichen Bedingungen der Verän
derung gegeben waren, i n der BPD keine besondere Aufmerk
samkeit, w e i l durch i n n e r b e t r i e b l i c h e Mobilitätsprozesse 
der noch n i c h t ausgeschöpfte Arbeitsmarkt (Eingliederung 
von A r b e i t s l o s e n der Z e i t nach 1945, Steigerung der Frauen
erwerbstätigkeit u.a.) und der Zustrom der Flüchtlinge aus
genutzt werden konnte. Danach, i n ei n e r Phase der V o l l b e 
schäftigung, wurde die Mobilität der Arbeitskräfte zu einem 
viel b e a c h t e t e n Problem, a l l e r d i n g s i n der besonderen Per
spektive der B e t r i e b s p r a k t i k e r , die vorwiegend die n e g a t i 
ven Folgen b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s sahen: 
die " F l u k t u a t i o n " und i h r e Kosten, i h r e Folgen für i n n e r 
b e t r i e b l i c h e D i s p o s i t i o n , Qualität, Leis t u n g etc. standen 
im M i t t e l p u n k t . Dabei wurden die Ursachen vorwiegend ge
sucht im subjektiven Bereich ("Wandervögel", " A s o z i a l e " 
e t c . ) , im i n n e r b e t r i e b l i c h e n Bereich ("Betriebsklima"), oder 
im Lohnbereich (Lohnunterschiede zwischen Betrieben a l s 
Steuerungsfaktoren). Die s u b j e k t i v oft r a t i o n a l e E n t s c h e i 
dung (z.B. Übernahme eines s i c h e r e n A r b e i t s p l a t z e s i n einer 
expandierenden Branche) und vor allem die v o l k s w i r t s c h a f t 
l i c h f u n k t i o n a l e Notwendigkeit so l c h e r z w i s c h e n b e t r i e b l i 
cher Mobilitätsakte wurde weitgehend übersehen. 

Die erwähnten Veränderungsfaktoren erzwingen eine permanente 
q u a n t i t a t i v e und q u a l i t a t i v e Pe- und Neuallokation von Ar
b e i t s k r a f t i n einer V o l k s w i r t s c h a f t . Eine adäquate Ver
t e i l u n g kann nur bewirkt werden, wenn ( 1 ) die neu i n den 
Arbeitsprozeß eintretenden Arbeitskräfte s i c h so auf 
Branchen und Betriebe v e r t e i l e n , wie es o b j e k t i v e r f o r d e r l i c h 

V g l . B. Lutz/F. Weltz, "Der zwischenbetriebliche A r b e i t s 
p l a t z w e c h s e l " , Frankfurt 1966 
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(aber gegenwärtig den einzelnen und den steuernden I n s t i 
t u t i o n e n - Arbeitsamt, Ausbildungssystem e t c . - nicht t r a n s 
parent) i s t oder aber durch (2) z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e , i n n e r 
b e t r i e b l i c h e oder f a c h l i c h e (Anpassung der i n d i v i d u e l l e n 
Q u a l i f i k a t i o n an veränderte Anforderungen) Mobilität der 
b e r e i t s beschäftigten Arbeitskräfte. Die mangelnde Anpassungs 
fähigkeit der Bewegungen nach (1) bringen dabei Mobilitäts
akte nach (2) mit s i c h . 

Insbesondere F e h l l e i t u n g e n i n der Ausbildung müssen durch 
Mobilitätsvorgänge k o r r i g i e r t werden. Noch immer werden z.B. 
aus verschiedenen Gründen (z.B. ökonomisch prekäre Lage 
eines B e t r i e b e s , die zur Nutzung b i l l i g e r A r b e i t s k r a f t zwingt 
Attraktivität einer Handwerkslehre für die E l t e r n von Volks
schulabgängern) v i e l mehr L e h r l i n g e vom Handwerk ausgebildet, 
a l s dort Arbeitsplätze gegeben s i n d . Der Übergang i n den 
i n d u s t r i e l l e n A r b e i t s b e r e i c h i s t zwingend^. Noch immer si n d 
v i e l e Ausbildungsgänge zu s t a r r , um eine - t e i l w e i s e mögli
che - i n d i v i d u e l l e Anpassung an veränderte A r b e i t s p l a t z a n 
forderungen zu schaffen. Noch immer i s t die Transparenz der 
Entwicklung i n den verschiedenen Bereichen für die neu i n 
das Erwerbsleben Eintretenden wie für die Arbeitsverwaltung 
n i c h t gegeben. Dies bestätigt rückwirkend die Anforderungen, 
die für den A u s b i l d u n g s b e r e i c h im vorgehenden Abschnitt s k i z 
z i e r t wurden. Solange diese Anforderungen nicht ausreichend 
erfüllt werden, bedeutet das für die Betriebe (bzw. für 
V o l k s w i r t s c h a f t und Staat) die Unfähigkeit, Arbeitsplätze zu 
besetzen oder die Arbeitskräfte mit entsprechenden Fähigkei
ten und Kenntnissen zu m o b i l i s i e r e n oder ad hoc ökonomisch 
fragwürdige Umschulungen, Anlernungen etc. durchzuführen. 

Nach dem Mikrozensus von 1964 a r b e i t e t e n nur noch 51% der 
Beschäftigten im e r l e r n t e n Be^uf (Wirtschaft und S t a t i s t i k 
10/1967, S. 577 f ) ; knapp 70% derer, die handwerkliche Be
rufe e r l e r n t hatten, a r b e i t e t e n n i c h t mehr im e r l e r n t e n 
Beruf ( v g l . z.B. H.Klages, Berufswahl und B e r u f s s c h i c k s a l , 
Köln/Opladen 1959) . 
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Für den Arbeitnehmer bedeutet das einmal die Notwendigkeit 
hoher Mobilitätsbereitschaft, aber auch die Gefahr, b ei 
ungenügender Q u a l i f i k a t i o n (und damit Anpassungsfähigkeit) 
i n weniger a t t r a k t i v e Bereiche und A r b e i t s b e d i n g u n g e n ( i n 
k l u s i v e r e l a t i v e Lohnminderungen) abzurutschen, j a - wie 
die Rezession 1967 i n der BRD und die amerikanischen Erfah
rungen zeigten - die Gefahr, a r b e i t s l o s zu werden. 

Dieser Rekurs auf die Bedeutung der Ausbildung besagt zu
g l e i c h , daß b e i einer angemessenen Ausbildung (sowohl a l s 
Art der Qu a l i f i k a t i o n a l s auch a l s Menge ein z e l n e r Q u a l i f i k a 
tionen) eine Großzahl der Mobilitätsvorgänge - wie schon 
heute mit H i l f e p a r t i e l l e r und häufig i n n e r b e t r i e b l i c h e r 
Maßnahmen - s i c h innerhalb der Betriebe abspielen kann; 
Sukzessive Anpassung an Veränderungen der technisch-organi
s a t o r i s c h e n Struktur z.B.. Betont s e i , daß gerade h i e r b e i 
die nur durch Ausbildung zu erwerbenden Fähigkeiten des 
Denkens i n generellen P r i n z i p i e n , der B e r e i t s c h a f t zum Wei
t e r l e r n e n usw., wie oben d a r g e s t e l l t , entscheidend werden 
und die "Berufserfahrung" i n den meisten Fällen an Bedeutung 
v e r l i e r t . 

Gleichwohl wird e i n Bedarf an zwischenbetrieblichen M o b i l i 
tätsvorgängen ve r b l e i b e n . Diese s i n d umso schwieriger, je 
geringer die Informationen - für den Be t r i e b über die Struk-
t u r der Arbeitskräfte, für den einzelnen über die Trends 
der Entwicklung - s i n d ; dazu kommt, daß neben der - wie 
be i der i n n e r b e t r i e b l i c h e n Umstrukturierung auch gegeben -
qualifikationsmäßigen Anpassung o f t eine regionale M o b i l i 
sierung zu erfolgen hätte. 

Mobilität bedeutet für die einzelne A r b e i t r k r a f t also 
e i g e n t l i c h d r e i e r l e i : (1) eine permanente i n n e r b e t r i e b l i c h e 
Qualifikationsanpassung an neuartige Arbeitsplätze (technisch 
o r g a n i s a t o r i s c h oder branchenbezogen). (2) E i n Übergang von 

V g l . z . B . " A r b e i t s l o s i g k e i t 1 9 6 7 " , eine Dokumentation des 
STERN. 
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einem B e t r i e b zu einem anderen, mit oder ohne Q u a l i f i k a -
tionsanpassung. (3) Eine- mit Betriebswechsel verbundene -
regionale Veränderung, eb e n f a l l s mit oder ohne Q u a l i f i k a 
tionsanpassung. 

Für den einzelnen bedeuten diese d r e i Ebenen der Mobilität 
z u g l e i c h Stufen zunehmender Mobilitätshemmnisse: Während 
die permanente Qualifikationsanpassung o f t unmerklich oder 
durch eine für v i e l e akzeptable sukzessive Anstrengung 
(auch i n n e r b e t r i e b l i c h ) b e w e r k s t e l l i g t werden kann und nur 
für die - a l l e r d i n g s z a h l r e i c h e n - wenig oder t r a d i t i o n e l l 
Q u a l i f i z i e r t e n zu einem großen Problem werden, bedeutet der 
Übergang zu einem anderen Betrieb (im allgemeinen zusätzlich) 
den V e r l u s t o b j e k t i v e r V o r t e i l e wie z.B. b e t r i e b l i c h e A l 
tersversorgung, Aufstiegschancen e t c . , die Schwie r i g k e i t 
s o z i a l e r Anpassung (z.B. neue Arbeitsgruppe, neue V e r h a l 
t e n s s c h w i e r i g k e i t e n etc.) und s e t z t o b j e k t i v r i c h t i g e und 
zahl r e i c h e Informationen voraus. Eine regionale Veränderung 
schließlich b r i n g t ( e b e n f a l l s im allgemeinen zusätzlich) 
eine ganze Reine von obj e k t i v e n und subjektiven Hemmnissen 
mit s i c h (Wohnprobleme, Schulprobleme der Kinder, s o z i a l e 
Kontakte e t c . ) . 

In a l l e n Fällen sind große F r i k t i o n e n zu erwarten, solange 
(a) die Ausbildung auf solche Veränderungen ni c h t vorbe
r e i t e t , (b) b e i d e r s e i t s , b e i Betrieb und A r b e i t s k r a f t , k e i 
ne E i n s i c h t i n vorhandene und erwartete Q u a l i f i k a t i o n e n 
besteht; s o z i a l e S i c h e r h e i t e n n i c h t gewährleistet bzw. über
tragbar sind und (c) die (regionale und b e t r i e b l i c h e ) M o b i l i 
tätsbereitschaft der Arbeitskräfte - o f t s u b j e k t i v r a t i o n a l -
gering i s t . 

Die objektive Notwendigkeit inner- und zw i s c h e n b e t r i e b l i c h e r 
Mobilität aufgrund der techn i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n und 
w i r t s c h a f t l i c h e n Veränderungen wird s e i t der M i t t e der Sech
z i g e r j a h r e zunehmend erkannt. Die damit auftretende t e i l w e i 
se hysterische Einschätzung des Umfangs der Mobilität und 
der Mobilitätshindernisse weicht d e r z e i t einer etwas nüchter
neren B e u r t e i l u n g . Es b l e i b t , daß Mobilität der Arbeitskräfte 
i n f o l g e der Umstrukturierung der Tätigkeiten e i n entscheiden
des Merkmal des künftigen i n d i v i d u e l l e n Arbeitslebens und 
des Arbeitsmarktes s e i n wird. 
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5.5 Folgerungen für die b e t r i e b l i c h e Arbeitskräftepolitik -
Eine Anmerkung 

Es i s t k l a r , daß der Wandel der Tätigkeiten im h i e r dar
g e s t e l l t e n Sinne wesentliche Auswirkungen auf eine r a t i o n a 
l e b e t r i e b l i c h e Arbeitskräftepolitik haben wird. Sine aus
gedehnte Behandlung dieses Problems würde h i e r zu weit 
führen. Indes s o l l auf zwei Aspekte aufmerksam gemacht wer
den, die allgemein ebenso unberücksichtigt wie - nach unse
rem Ansatz - entscheidend zu s e i n scheinen. Beide Aspekte 
hängen eng zusammen. 

(1) Wir versuchten oben zu zeigen (siehe S e i t e ), daß 
(a) die technisch-organisatorische Entwicklung k e i n "natur
wüchsiger" Vorgang i s t , sondern e i n weitgehend steuerbarer 
Prozeß; f e r n e r , daß (b) tec h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Strukturen 
die Art der auszuübenden Tätigkeiten k o n d i t i o n i e r e n , n i c h t 
aber determinieren. 

Wenn dies z u t r i f f t , dann s t e l l t s i c h die Frage, ob die Be
t r i e b e aufgrund dieses mehr oder minder großen, offenbar 
aber doch beträchtlichen Entscheidungsspielraums i n i h r e r 
Arbeitskräftepolitik ni c h t S t r a t e g i e n entwickeln können, 
die auf eine Steuerung und Anpassung i h r e r technisch-orga
n i s a t o r i s c h e n S t r u k t u r , im H i n b l i c k auf e i n für s i e ( r e g i o 
n a l , q u a n t i t a t i v , q u a l i t a t i v ) verfügbares Arbeitskräfte
p o t e n t i a l hinauslaufen - s t a t t umgekehrt. Wir wissen, daß 
eine d e r a r t i g e Betrachtungsweise b e i v i e l e n P r a k t i k e r n , 
insbesondere Technikern, den Vorwurf der Realitätsferne her
v o r r u f t ; aber wir wissen ebenso, daß z a h l r e i c h e B e t r i e b e , 
durch objektive Umstände gezwungen, mit einem d e r a r t i g e n 
s t r a t e g i s c h e n Ansatz s i c h auf dem Arbeitsmarkt behaupten 
konnten, ohne technisch i n s H i n t e r t r e f f e n zu geraten. 

Es wurde zwar an mehreren S t e l l e n gezeigt, daß s t a t i s t i s c h e 
Daten und sonstige Unterlagen i n v i e l e n Fällen n i c h t aus
re i c h e n , um einen E i n b l i c k i n die q u a n t i t a t i v e und q u a l i t a t i 
ve S t r u k t u r des Arbeitskräftepotentials zu erlauben. So
weit dies aber möglich i s t (oder künftig s e i n w i r d ) , z e i -
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gen v i e l e B e i s p i e l e , daß die te c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e 
Entwicklung und damit die Art der Arbeitsplätze i n v i e l e n 
Fällen s i n n v o l l a l s manipulierbare V a r i a b l e betrachtet 
werden kann. 

(2) Der zweite Aspekt gehört zwar i n den " k l a s s i s c h e n " 
Bereich der b e t r i e b l i c h e n Anpassung der Arbeitskräftestruk
t u r an eine vorgesehene t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Entwick
lung, unterscheidet s i c h aber von den üblichen ad-hoc-An-
passungen mit a l l i h r e n F r i k t i o n e n durch (a) eine m i t t e l -
oder l a n g f r i s t i g e Planung der t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Entwicklung, (b) die Analyse dieser Entwicklung auf die not
wendigen q u a n t i t a t i v e n und q u a l i t a t i v e n p e r s o n e l l e n Anforde
rungen an die zu besetzenden Arbeitsplätze und (c) durch 
eine Datensammlung und Analyse der im Bet r i e b und am r e g i o 
nalen Arbeitsmarkt vorhandenen Arbeitskräfte. 

Diese Planung und die Analysen erlauben es dann, r e c h t z e i t i g 
durch i n n e r b e t r i e b l i c h e Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, durch 
l a n g f r i s t i g o r g a n i s i e r t e Umsetzungen und entsprechende A k t i 
vitäten auf dem örtlichen Arbeitsmarkt die benötigten Ar
beitskräfte heranzuziehen - oder auch Umstellungen i n der 
Planung zu v o l l z i e h e n , womit s i c h d i e s e r Aspekt nur a l s 
Pendant des erstgenannten erweist. 

V g l . a l s e i n gutes B e i s p i e l das Verfahren l a n g f r i s t i g e r 
Personalplanung b e i der IBM Deutschland (G.Gruppe, Lang
f r i s t i g e Personalplanung, Vortrag auf der 3. I n t e r n a t i o 
nalen Arbeitstagung über Automatisierung, R a t i o n a l i s i e r u n g 
und Technischen F o r t s c h r i t t der IG M e t a l l ("Computer und 
A n g e s t e l l t e " ) , Oberhausen 1968) . Die IBM e r a r b e i t e t dabei 
eine i n t e r n e "Personaldatenbank" (Ausbildungsstand, ausge
übte Tätigkeit e t c . ) , d i e - m i t t e l s Computer - einen Zu
g r i f f zu den Personaldaten, den Bezug auf Plangrößen und 
Hochrechnungen im Sinne s i m u l i e r t e r Strukturuntersuchungen 
für die Zukunft e r l a u b t , damit eine nich t nur q u a n t i t a t i v , 
sondern auch q u a l i t a t i v d i f f e r e n z i e r t e Planungsgrundlage 
g i b t . 
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